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SO’Z BOSHI. VORWORT

Tilning fonetik sistemasi tovush bo’laklaridan tashkil topadi. Bu 
bo’laklarga nutq tovushlari bamda prosodiya (yunoncha: 
Prosodiya - tilning intonatsion qurilishi) kiradi. Nutq tovushlariga 
tilning eng kichik -  o’zidan boshqa kichik bo’laklarga bo’linmaydigan 
elementlari kiradi.

Tilshunoslikda bunday bo’laklar tilning segment qatorlari deb 
nomlanadi. Segment qatorlarga tovush -  bo’g’in -  so’z - fonetik so’z
- nutq takti (sintagma) - va fraza (gap) kiradi.

Tilning prosodik vositalariga segment usti - (supersegment) 
qatorlar: urg'u, ohang, tovushlarning cho'zlqligi, nutq tezligi 
(temposi), uning sifati va h.k. kiradi.

Talaba e’tiboriga tavsiya etilayotgan ushbu qo’llanma 2006- yilda 
Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan o'quv 
dasturi asosida to’ldirilgan holda qayta tayorlandi.

Qo’llanma oliy maktabning I - II bosqich talabalariga harnda 
nemis tilini mustaqil o’rganmoqchi bo’lgan kishilarga mo’ljallab 
yozildi. Unda fonetikaning har ikki - segment va supersegment 
qatorlari qamrab olingan.

Qo’llanma yetti qismdan va fonetik lug’at bp’limlaridan iborat 
bo’lib, birinchi qismda fonetika fanining predmeti, uning hozirgi 
zamon tilshunosligi fanida tutgan о’mi haqida ma’lumot beriladi. 
Ikkinchi va uchinchi qismlarda nemis tilidagi unli va undosh 
tovushlarga o’zbek va rus tillaridagi tovushlarga, imkon darajasida 
taqqoslangan holda, ta’rif beriladi va barcha qoidalar mashqlar bilan 
mustahkamlanadi.

Qo’llanmaning birinchi va ikkinchi qismlarini birinchi semestrda 
fonetikaga kirish kursi sifatida berilishi va talabalaming nemis tilidan 
hali puxta bilimga ega emasliklarini inobatga olib, o’zbek tilida 
berishni lozim topdik.

Qo’llanmaning uchinchi va to’rtinchinchi qismlarida nemis 
tilining tovushlar sistemasi tasvirlanadi. Bu bo’limlar o’quvchilaming 
talab va istaklarini inobatga olib qaytadan nemis tilida yozildi va 
ancha to’ldirildi, jumladan so’zning fonetik tahliliga etibor berildi, 
qoidalar yangi mashqlar bilan to’ldirildi va h.k.

6



Ishning beshinchi va . oltinchi boblarida nemis tilining 
mlonatsiyon qurilishi tasvirlanadi va barcha qoidalar mashqlar, 
sxcmalar, modellar bilan mustahkamlanadi.

VII- bobda nemis avtorlarining asarlaridan parchalar nutqning 
monolog va dialog formalarida, birqancha sherlar intonatsiyon 
sxcmalar bilan berildi. Bundan tashqari Petra Pasalning 
„Volksmusic Intemationes“, 1994 kitobidan birqancha xalq 
iisho'lalari notalari bilan nusxa ko’chirish yo’li orqali berildi. 
O’ylaymizki , bunday mashqlar talabalaming axborot 
icxnologiyalari yordamida talaffuz normalarini shakllantirishda va 
o'qish texnikasi ustida "mustaqil ishlashlarida ko’mak beradi.

Qo’llanmadagi barcha qoidalaniing talqinida va mashqlarning 
hcrilishida, muallif, bir tomondan o’ zining ko’p yillik ish tajribasiga 
(ayangan bo’lsa, boshqa tomondan, Olmoniyada, Rossiyada va 
( )'/bekistonda fonetika faniga doir chop etilgan darsliklarga, 
i|o’llanmalarga keng tayandi (adabiyotlar ro’yxatiga qarang).

Qo’llanma oxirida talabalaming fonetik yozuvini va talaffuz 
normalarini tezroq o’rganishlariga yordam berish maqsadida fonetik 
lug’at berishni lozim topdik. Lug’at nemis alfaviti tartibida berildi va 
kundalik dars jarayonida ko’p uchraydigan nemischa;riya 
internatsiyonal so’zlarj Wilohelm Vietor va Theodor Siebs 
lomonlaridan ishlab chiqilgan qoidalar asos qilib olngan holda , ayrim 
o’zgartirishlar bilan berildi.

Muallif qo’llanmaning ikkinchi nashrini tayorlashda unga har 
jihatdan madad: bergan, uni qo’llab-quvatlab turgan kasbdoshlari 
Buxoro davlat universiteti nemis filologiyasi kafedrasi professor- 
o’qituvchilariga va uning sifalini yaxshlashga , o’zlarining 
inaslahatlari bilan yordam bergan O’zbekiston Jahon tillari 
universiteti dotsentlari M. Sattorovga, Sh. Karimovga, Y.Ismoilovga, 
shu universitet I nemis tili fonetikasi va fonologiyasi kafedrasi 
jamoasiga, Mirzo Ulug’bek romidagi O’zbekiston Milliy 
universiteti nemis filologiyasi kafedrasi katta o’qituvchisi, filologiya 
fanlari nomzodi Sh. Imyaminovalarga hamda Nizomiy nomidagi 
Pedagogika univefsiteti professori X. Raximovga minnatdorchilik 
izhor etadi.
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I QISM. KIRISH. ERSTER TEIL. EINFUHRUNG

1.1. Fonetika fanining pmlmcti

Fonetika (yunoncha phone - «tovush» so’zidan olingan )- 
tilshunoslik fanining bir bo’lagi bo’lib, unda tilning tovush bo’laklari 
o’rganiladi. Tovush bo’laklariga nutq tovushlari, bo’g’inlar, so'z, 
fraza urg’ulari harnda gap intonatsiyasi kiradi. J

Tovush bolaklari bo’lgan nutq tovushlari, Urg'u va intonatsiya 
fonetikaning uch qismida (aspektda) o’rganiladi:

1) artikulyatsiyon aspektda -  bunda nutq organlarining tovush 
hosil etishdagi harakati o’rganiladi;

2) akustik aspektda -  bunda tovush va tovush vositalari akustik 
qonunlar (fizik tebranishlar) natijasi ekanligi o’rganiladi;

3) fonologik aspektda -  bunda tovush bo’laklarining nutqdagi 
bajaradigan ftmktsiyasi o’rganiladi. Hozirgi zamon tilshunosiik fanida 
bular artikulyatsiyon fonetika, akustik fonetika va fonologiya deb 
yuritiladi.

Fonetika til haqidagi fanning bir bo’lagi sifatida, katta nazariy va 
amaliy ahamiyatga egadir. Nazariy ahamiyati shundaki, u til 
strukturasining shunday elementlarini o’rganar ekan, bu elementlarsiz na 
grammatik formalami, na so'zlarni, na so’z birikmalarini va na gaplarni 
tasavvur etish mumkin. Tilning fonetik qurilishini o’rganmasdan turib 
uning leksik va grammatik qurilishini o’rganib bo’lmaydi.

Chet tilini o’rganishda fonetika fanining o’mi nihoyatda katta. 
Chunki, masalan nemis tilidagi mavjud unli yoki undosh tovushning 
o’zbek tilidagi ekvivalenti yo’q yoki aksincha.

Ona tili darslarida fonetikaning ahamiyati shundaki, u talaffuzning 
sheva xususiyatlarini bartaraf etishga, ifodali o'qishga yordam beradi va 
nutqning tushunarli bo’lishini ta’minlaydi. Chet tili darslarida esa bu 
xiistisiyatlardan tashqari yana chet tilining fonetik qurilishiga, 
tovushlami to’g’ri talaffuz etishga o’rgatish ham kiradi. Chet tilida 
to’g’ri talaffuz etish, birinchidan, kommunikatsiya (fikr almashish) 
jarayoni uchun zarur bo’lsa, ikkinchidan birovlarga tushunarli bo’lish va 
birovlami tushunish uchun kerakdir.
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I. 2. Fiziollogik va akustik fonetika haqida

I iziologik va akustik fonetika ko’p hollarda birga tahlil etiladi. 
( luiuki har qanday tovush xoh u unli, xoh undosh bo’Isin nutq 
oiRnnlarining faoliyati natijasida hcsil bo’ladi. O’pkadan chiqqan 
Imvo oqimi nafas yo’lidagi tog’aylarga (ular 4 ta bo’ladi) to’siqga 
in Inaydi va havo oqimi nafas yo’li devoridan qisilib o’tadi va 
ilivorning ikki towonidagi,tovush paychalari(ular son-sanoqsiz) 
liiiaydi, buning natijasida ovoz hosil bo’ladi. Tebranish davomiy 
lx>'lsa ovoz asosiy ton(tovushning akustik xususiyati)ga aylanadi. 
I i/ika ianida tovush t’g’risidagi umumiy nazariy bo’lim akustika 
( vimoncha - akustikos -eshitilish ) deb ataladi. Akustik tomondan tovush 
l>imr jismning boshqa bir jism ta’sirida tebranishi va bu tebranishning 
(|iiloqqa cshitilishidir.

Akustik jihatdantovushning quyidagi belgilari mavjud:
/. Tovushning balandligi uning kuchiga, amplituda (lotincha- 

<nii/>/iiudo-kenglik demakdir), ya'ni tebrcmish chegarasiga bog’liq. 
Ichranish qancha kuchli bo’lsa, tovush shuncha kuchli chiqadi va 
uksmcha, amplituda kichik bo ’Isa, tovush shuncha kuchsiz chiqadi.

2. Tovushning baland-pastligi tebranish tezligiga, ya'ni bir 
wkundda bo'ladigan tebranish soniga bog’liq. Odamlaming eshitish 
nrgani hir sekmdda 16 dan 200(0 gertsgacha(tovush tebranishi 
hurukdti tezligining o’lchov birligi, yani bir gerts bir sekundda 
bo'ladigun tebranish davriga tengdir) tebranish natijasida paydo 
ho Igan tovushlami farq qila oladi. Bundan kami va ко ’p i shovqin 
sifatidu qabul qilinadi.

3. Tovushning cho’ziq - qisqallgi tebranish vaqtining davomli 
voki davomsiz bo’lishiga bogliq. Tebranish qancha davomli bo ’lsa, 
tovush shuncha cho’ziq chiqadi va aksincha, tebranish miqdori 
qancha qisqa bo’lsa, tovush ham shuncha qisqa bo’ladi. Masalan, 
nemis tilida unli tovushlar cho ’ziq va qisqa talaffuzga ega:

4. Tovush tembri (fransitzcha - tembr - tovush sifati demakdir) 
ttsosiy ohang bilan qo'shimcha ohangning munosabatiga bog'liq.

Tovushning tembri rezonatorlik (fransuzcha- resonanse- aks sado) 
vazifasini o’tovchi og’iz bo’shlig’i va burun bo’shlig’ining hajmi va 
shakliga, tovush rmychalarida hos I bo’ladigan asosiy ohangdan 
tashqari, ober ohanglarga (qo'shimcha ohang), shuningdek, og’iz
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bo’shlig’i va bo’g’izda hosil bo'ladigan shovqinlarga ham bog'liqdir. 
Shunga ko’ra bir kishining ovozi boshqa kisliinig ovozidan farq qiladi.

1.3. Fonetik va fonologik yozuv (transkripsiva)

Fonetik yozuvda har bir tovush bir belgiga ega. Demak 
tovushning bareha ottenkalari ham fonetik yozuvda o’z ifodasini 
topishi tayin. Masalan, urg’u, cho’ziqiik yoki qisqaiik belgilari, 
pauzalar, knaklaut (unlilarning so’z va morfema boshida kuchli 
jalblanish bilan talaffuz etilish hodisasi) va h.k. Fonetik yozuv 
belgilari kvadrat [ ] qavs ichida beriladi: [p] [ t] [ к ].

Fonologik transkripsiyada har bir fonema bir belgiga ega. Bunda 
tovushlaming talafTuzi inobatga olinmaydi. Fonologik yozuv belgilari 
vertikal « / » chiziqda qavs ichida beriladi: /p/,/t /, / к /

Orfografik nuqtai nazardan to’g’ri yozilgan so’z ko’p hollarda 
so’zning tovush sostaviga to’g’ri kelmaydi. Masalan, nemis tilidagi "g" 
harfi to’rt xil tovushni beradi:

So’zlaming tovush sostavini yozuvda to’la tasvir etish uchun 
shartli belgili alfavit ixtiro etilgan. Bunday yozuv Halqaro, fonetik 
Alfavit - fonetik transkriptsiya (lotincha - transcriptio- qayta yozuv) 
nomi bilan ataladi. Undagi tovushlaming ayrim hususiyatlarini 
ko’rsatuvchi maxsus belgilar diajkritikJfarqlovchi) belgllar deviladi. 
Quyida nemis tili amaliy fonetikasi uchun ko'p qo’llaniladigan ayrim 
farqlovchi belgilami keltiramiz:

[ : ] -  unli tovushlardan so’ng qo’yiladigan cho’ziqiik belgisi;
[ . ] - ya rim cho’ziqiik belgisi;
t * ] - urg’uli bo’g’in tepasiga qo’yiladigan urg’u (so’z ujrg’usi);
10



I" | - kuchli, sintagmatik tirg’u;
| | -  yon urg’usi, qo’shma so’zlarda ishlatiladi;
| | -  knaklaut belgisi, so’z va morfema boshida kelgan unli tovush 
U'pasida qo’yiladi;
| /  | - ohangning yuqori ko’tarilishi;
| 'v | - ohangning pasitga tushishi;
| * | - ravon ohang;
| | - ко 'tarilib tushuvchi ohang;
I | - tushib ko‘tariluvchi ohang;
| || | -gap oxirida qo 'viladigan belgi;

| | | - gapni nutq taktlariga bo’lishda taktlar orasida qo’yiladigan 
bclgi;
| \ | aksent gruppalari orasida qo’yiladigan belgi;
|v 71 - so’roq belgisi. So’roq va undov belgisi gapning boshida va 
oxirida qo’yiladi;
| 1 ! | undov belgisi; ! :
| *| undosh tovushlaming yarimjamnglilik belgisi [‘"aofbao];

Dunyo tillari uchun turli xil fonetik transkripsiya mavjud. 
Nemis tili lotin alfaviti asosida qurilgan fonetik transkripsiyaga 
asoslanadi.

Unli tovushlar
|a: | cho’ziq, ochiq, til orqa qator, quyi ko’tarilish: Abend, Fahne, 
Staat;
| a ] qisqa, ochiq, til oldingi qator, quyi ko’tarilish: antworten, dann; 
[e:] cho’ziq, yopiq, til oldingi qator, o’rta ko’tarilish: E:rde, Ehre, 
schwer, Meer;
[e:] cho’ziq, pchiq, til oldingi qator, с ’rta ko’tarilish: Ahre, Kaze, sich 
schamen;
( t-] qisqa, ochiq, til oldingi qator, o’lta ko’tarilish: Ende, essen, Bett, 
erlauben;
|aj o’rta qator, o’rta ko’tarilish reduksiyalashgan(qisqargan): Mitte, 
Sitte, essen , Ьекотщеп; :
1 0: ] cho’ziq, yopiq, lablangan, til oldingi qator, o’rta ko’tarilish: 

schon, horen;
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[oel |isqa, ochiq, lablangan, til oldi, o’rta ko’tarilish: konnen, Dorfer;
[ i: J cho’ziq, yopiq, til oidingi qator, yuqori ko’tarilish: ihm, Lied, 
Melodie;
[ i ] qisqa, ochiq, til oidingi qator, yuqori ko’rilish: Industrie, im, 
Infinitiv;
[y:] cho’ziq, yopiq, lablangan, til oidingi qator, yuqori ko’tarilish: 

Ubung, Siiden;
[ y] qisqa, ochiq, lablangan, til oldi, yuqori ko’tarilish: Ypsilon, 

fiinfzig, Physik;
[o:] cho’ziq, yopiq, lablashgan, orqa qator, o’rta ko’tarilish til tovushi: 

Ohr, rot, bravo;
j э ] qisqa, ochiq, lablangan, orqa qator, o’rta ko’tarilish: offen, Dorf, 

Sommer;
[ u:] cho’ziq, yopiq, lablangan, orqa qator, yuqori ko’tarilish: Uhr, 

Ufer, Buch, Kuh;
f и ] qisqa, ochiq, lablangan, orqa qator, yuqori ko’tarilish: unser,
I.uft. Mutter;
| ac| diflong : Mai, mein, dein, sein;
I aoj diftong: Frau, auch, Auge;
[ 90] diftong: euch, deutsch, neu; HSuser;
[ i ] o’ta qisqa, yopiq tovush: Station, Union, Million, Familie;
[ u ] o’ta qisqa, yopiq tovush: Januar, Genua, Statue;
[ 6 ] o’ta qisqa, yopiq tovush: suasorisch;
| £ | o’ta qisqa, yopiq tovush: Foyer [ foa’je:], Etui [‘e'tyi: |;
[ й ] “r “ titroq tovushning unlilashgan holati: aber, oder;

Undosh tovushlar

[ p ] jarangsiz, portlovchi, lab-lab tovushi: Puppe, Lappen, Lippen, ab; 
[ b J jarangli, portlovchi, lab-lab tovushi: Baum, leben, sieben;
[ t ] jarangsiz, portlovchi, lab- tish tovushi: Tante, Tinte, Satz, sind;
[ d ] jarangli, portlovchi, til-milk tovushi: deutsch, dann, oder;
{ к ] jarangsiz, portlovchi, til orqa tovushi: krank, kalt;
[ g ] jarangli, portlovchi, til orqa tovushi: gut, ganz, Wege;
[ f  ] jarangsiz, sirg’aluvchi, tish-lab tovushi: flinf, kaufen, der Einkauf; 
[v j  jarangli, sirg’aluvchi, tish-lab tovushi: wo?, wie?, Wort, Vokal, 
Wowa;
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I s ] jarangsiz, sirg’aluvchi, til-milk, til oldi: Skandal, Wasser, groB, 
1 laus;
| /. | jarangli, sirg’aluvchi, til-milk, til oldi: sagen, lesen, Reissuppe;
1 j | jarangsiz, sirg’aluvchi, orqa milk tovushi: schon, Sprache, Stunde; 
liilsch;
1 1 1 jarangli, sirg’aluvchi, orqa milk, :il oldi: Regime, Juiy, Journal;
| \ | jarangsiz, sirg’aluvchi orqa til tovushi: Woche, Buch, auch;
| v I jarangsiz, sirg’aluvchi til o’tta qator tovushi: Chemie, ich, 
siob/.ig;
| j | jarangli, sirg’aluvchi til o’rta qator tovushi: Junge, Studienjahr;
| h | jarangsiz, sirg’aluvchi bo’g’iz tovushi: haben, Freiheit;
| in | jiirangli (sonor), lab-lab, burun tovushi: Mund, immer, im;
| и | jarangii(sonor),til oldi, burunlashgan : neun, nein, nennen;
| i| 1 jarangli(sonor), burunlashgan til orqa tovush: singen, bringen, 
Hank;
| I | jarangli(sonor), til oldi yon (lateral) tovushi: Lehrer, hell, Berlin;
| г 1 jiirangli (sonor), milk- yumshoq langlay titroq(vibrant) tovush: 

Miirchen, werfen;
| н | jiirangli, kichik til(uvular) titroq tovush: Lehrer, R6slein, rot;
| и | ,,r“ tovushining unlilashgan fakultativ varianti: der, mehr;
1 Rf 1 jarangsiz, lab-milk portlovchi tovush: Pferd, Apfel, Kopf;
| t,<» | jarangsiz, til- milk portlovchi tovush: zwei, Katze, Halz, Station;
| | jarangsiz, milk-til(postalveollingualer) tovush: deutsch, 
1 schirtschik;

I.4.Nutq a]>parati

Chet tili talaffuzini o’rganishda tovushlami hosil etuvchi nutq 
organ larining qurilishini va ulaming ishtirokini bilish katta ahamiyatga
ega.

Nutq tovushlarining hosil bo'lishida ishtirok etuvchi organlar 
nutq organlari deyiladi. Bu organlaming jami esa nutq avvarati
deyilad i.

Nutq organlari asosan uch qismdan iborat:
l.Nafas olish organlari ( o’pka, nafas olish yo’llari, traxeya va 

bronxlar). Bu organlar havo manbai bo’lib, o’pkadan chiqqan havo un 
paychalari yordami bilan ovoz hosil qiladi.
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2. Tovush hosil etish organlari yoki bo’g’iz (halqasimon, 
piramidasimon, qalqonsimon tog’aylar va un paychalari). Tog’aylar 
o’rtasida un naychalari joylashgan. Piramidasimon tog’ay harakat 
qilayotganda unga tutashgan tovush naychalari ochilib - yopilib turadi. 
Buning natijasida un naychalari oralig’i paydo bo’ladi. Bu naychalar 
qu’yidagi holatlarda bo’lishi mumkin:

a)nafas olganda burun naychalari ochiq bo’lib, havo erkin o’tib 
turadi. Jarangsiz undosh tovushlar talaffuz etilganda un paychalari 
ochiq holatda bo’ladi;

b) agar un paychalari tortilib tor oraliqni hosil etsa, ana shu . 
oraliqdan o’tgan havo un paychalarini tebratib, ovoz chiqarishga 
sababchi bo’ladi.

Mundraum - og’iz bo’shliq’i
Nasenhohle (nasaler Laut)- burun bo'shliq’i
Zahndamm (alveolarer Laut) - milk tovushlari 
barter Gaumen(palataler Laut) - qattiq tanglay

Znhndiimm 
(« Iveu liu e i I j h »)

iahne
(AmiaterLaut) 

Lippee
фЫшШ Или») 

(aplkaki Im:I)

Zwgefttoper
(ifcrsateLaM)

KeMtaftf 
(i«ff«gater Uttit)

hsuter Ciawmsa 
ipatatakt L*ut)

weMter Gaemen

Z ip fc b »  
(tmsisrer Law)

R̂ 'tatbfflAs

WtsSfifS

SpciKstfce

StiirtmHuten
(giestaier L a * }
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weicher Gaunien ( velarer Laut) - yumshoq tanglay (velyar

c) agar un paychalari unchalik tortilmay qolsa, unda bo’g’iz 
lovushi fhj - [x] hosil bo’ladi.

3. Artikulyatsiya etish organlar i
Arlikulyatsiya etish organlariga bo’g’iz qopqog’i (larynx), 

luil<|um (pharynx), og’iz bo’shlig’i va burun bo’shlig’i kiradi.
Yuqorida ko'rsatilgan nutq organlaridan til, lablar, yumshoq 

l и и цlay, kichik til, un paychalari ■■ aktiv organlarni tashkil etadi; 
ll*h, qattiq tanglay, burun bo’shlig'i passiv organlarni tashkil 
Hitili.

Nutq tovushlari so’z va so’z fcrmalari uchun qurilish materiali 
vnzifasini bajaradi. Nutq tovushlari so’z va morfema tarkibidagi eng 
kichik birlik bo’lib, so’z va morfemalami bir-biridan farqlashga 
xi/.inat qiladi. Tilning bunday eng kichik birligi XX asr boshlariga 
к сlib fonema termini bilan atala boshlandi.

Nutq tovushlarining so'z va mcrfemalami farqlash funksialarini 
tjuyidagi misollarda ko’rish mumkin. Nemis tilidagi Garten-Karten, 
(larten-Garten,o’zbek tilidagi tish-tosh-tesh, mol-hol so'zlarida 
lovushlar soni va yozilishi bir xil, faqat so’zlar tarkibidagi bir unli 
yoki undosh tovushdan tashqari. Bu so’zlaming ma’nosini farqlashda 
tovushlaming nutq organining qayerida, qanday hosil bo’lganiga 
c’tibor beriladi. Demak, bu o’rinda

/aline -
I jppen (labialer Laut) - 
/.ungenspitze (apikiiler Laut) - 
/iiingenkorper (dontaler Laut) - 
/.iipfchen (uvularer Laut)- 
Uuclicnhohle (phan^ngaler Laut)- 
laiftrohre- 
Spciserohre -
Kclilkopf (laryngalur Laut)- 
Sliiiimritzen -

tovush)
tishlar
lablar (lab tovushlari) 
til uchi (apikal tovush) 
til (dorsal tovush) 
kichik til (uvular tovush) 
bo’g’iz bo’shlig’i 
havo yo’li 
ovqat yo’li
halqum(laringal tovush) 
tovush paychalari

I. 5. Nutq tovushlarining funksiyasi
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f g]>Mga, [a]>[e}ga, [i]>[o]>[e]ga, |m|>|h] ga qarama-qarshi 
qo’yilishi bilan so’zlaming ma’nosi o’zgarayapti.

Tilning bunday ma’no farqlaydigan bo’lagi XX asr boshlariga 
kelib fonema (grekcha-tovush,ovoz ma’nosida)termmi bilan atala 
boshlandi.Demak, fonema deb so'z va so'z formalari va 
morfemalarni tashkil etuvchi va ularning ma'nolarini farqlash 
uchun xizmat qiluvchi eng kichik, boshqa IboMaklarga 
bo’linmaydigan til birligiga aytiladi.

Fonemalar soni turli tillarda turlicha, ularni faqat so’zlarda birini- 
ikkinchisiga qarama-qarshi qo'yish usuli bilan aniqlab olish fnumkin, 
chunki bir so’zda, bir holatda ikki va undan ko’p fonemalar uchrashi 
mumkin. Masalan; Stahl-Stuhl-Stiel-Stehl so'larida [ a:] - [ u : j- | i: 
J- [ e: Junli tovushlari aynan bir xil undosh tovushlari orasida keiib, 
o'zlarining sifat va artikulyatsiya etilishi jihatidan faiqlari orqali 
so'zlaming ma’nosini ham o'zgartirib kelayapti. ;

Fonemaga tegishli bareha artikulyatsiyon - akustik belgilar uning 
fonetik xaraktcristikasi deyiladi. Masalan, [ b ] fonemasining lab-lab, 
portlovchi, jarangli kabi belgilari uning fonetik xarakteristikasidir. 
Fonologik jihatdan fonemalar bir-biriga qarama-qarshi qo’yiladi: b>p, 
d>t, k>g, a>o kabi. Bunday fonemalaming qarama-qarshi qo'yiiishi 
fonologik opBozitsiva deyiladi.

1.6. Tilning fonetik bazasi

Nutq organlari kishi organizmining bir qismi sifatida turli tilda 
gapiruvchi odamlar uchun bir xil qurilishga ega. Ammo nutq 
jarayonida bu organlaming faoliyati tildan-tilga farq qiladi. Bu albatta, 
u yoki bu tovush talaffuzidagi ko'nikmadan, nutq organlarining turli 
xil harakatidan kelib chiqadi. Shu boisdan fonetikada fonetik, 
artikulvatsion va ritmik baza tushunchalari vuiudea kelgan.

Artikulvatsion bam desanda tilda tovush va tovush birikmalarini 
hosil etishda ishtirok etadigan artikulyatsion qurilmalar. va 
harakatlaming yig’indisi tushuniladi.

Ritmik bam deganda bo’g’in, aksent gruppalarini, nutq taktlarini 
va butun bir frazalami hosil etish yo' Ilari tushuniladi.

Fonetik bazaning ma’nosi esa bulardan kengroq - u ham 
artikulyatsion, ham ritmik bazalami o’z ichiga qamrab oladi.
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Artikulyatsion baza kabi ritmik baza ham ma’lum belgilar orqali 
\arakterlanadi, bu esa u yoki bu tilni boshqa tillardan farqlash uchun 
isos bo’ladi.

Artikulyatsion bazaning xususiyatlari aynan bir tilning barcha 
lovnshlarini hosil etishda namoyon bo’ladi, shuning uchun ham u 
iimtimiy xarakterga egadir. Aynan sihunday xarakterga ritmik baza 
luuu t/ga.

I. 7. Nemis tilining artikulyatsiyon va ritmik bazasi

I'hci tili talaffuzini o’rganishda ona tili va chet tili fonetik 
bit/jilaiini taqqoslay bilish katta ahamiyatga ega.

Nemis va o’zbek tillarining artikulyatsion bazalarini taqqoslash 
m i n i s  tili artikulyatsion bazasining quyidagi xususiyatlarini aniqlab
hiTili:

/. Lablar taranglashib, tishlardan ozmuncha ajralib turadi. Jag’ 
sal pastga tushgan holda lablar oval formani oladi.

(>’/bek tilida ham lablar talaffiz paytida taranglashadi, ammo 
hshliirga biroz yopishib turadi.

.? Pastki jag'ning harakati ( pastga tushishi va ko ’tarilishi)
о ■In-к tiliga nisbatan ancha tez bo ’ladi.

i Tilning butun korpusi oldingayo'nalgan bo'ladi va tilning uchi 
/msIki Ushlarning oidingi qismiga tegib turadi - “kontakt holati”. Bu 
csa til oldi tovushlari,ii hosil qilishni osonlashtiradi.

O’zbek tilida esa til korpusi unoha oldinga yo’nalgan bo’lmay, 
niiing uchi pastki tishlardan uzoqlashib turadi, tilning orqa qismi esa 
ко larilgan formada bo’ladi.

■/. Y urnshoq tanglay garchand nemis tili unli tovushlarini talaffuz 
«•iganda ko’tarilgan bo’lsada, burun bo’shlig’iga havo o’tishi uchun 
I'o shliq qoldiradi va. natijada nemis tili unli tovushlari burunlashib 
talaffuz etiladi. O’zbek tilida esa tilning orqa qismi ko’tarilib, burun 
bo’shlig'iga o’tadigan havoni butunlay to’sib qo’yadi.

5. Tovush paychalari o’zgaruvchan holatda bo’ladi.
6. Nafas chiqarishda nemis tili uchun kuchli zarb xarakterlidir. 

Og’iz bo’shlig’ida juda ko’p havo to’planadi. Bu o’rinda “nutq 
energiyasi” asosan og’iz bo'shlig’ining oidingi qi^mida sodir bo,'ladi—~~~ 
() 'zbek tilida esa nafas chiqarish kuchi bo'shroq ЬсйаФ. ' ч4 b,h У L« *

i A-; . гэ'м.т.; гЛЫ,М



7. Nemis tili unli tovushlari sifat jihatidan reduksiyaga uramaydi, 
(reduktsiyalashgan [a] bundan mustasno). Ozbek tilida esa ba'zi unli 
tovushlar sifat jihatdan reduksiyaga uchraydi, masalan: bir-bilam- 
tueun.

8. So’z va morfema boshida nemis tili unli tovushlari kuchli 
jalblanish (knaklaut) bilan aytiladi,masalan:; eins [ ’aens],Abend [
’’arbant], an I’anJ.

9. Har ikki tildagi unli tovushlar bir-biridan son va sifat jihatidan 
ham farq qiladi. Nemis tilida 15 unli tovush bo’Isa, o’zbek tilida atigi 
6 unli tovush bor.

10. Nemis tili unli tovushlarining cho'ziq va qisqa talaffuz etilishi
so’zlarning ma’nosini farqlashga olib keladi, masalan: [ 'Jta:t ]-
davlat,|'j'tat]-shahar, [,be:t]-qator,[,'b£t]-krovat,f'za:t]-ekin,[,zat3- 
to’q kabi. O’zbek tilida esa unli tovushlar bunday hususiyatga ega 
emas.

Nemis tili ritmik hatasinins xususiyatlariga nafas chiqarish 
kuchini va fonetik bo’laklar : bo’g’in, aksent gmppasi, nutq takti va 
jumlalami hosil etishda energiya to'planishini va sarflanishini kiritish 
mumkin. Bunda nafas chiqarish sokin yoki keskin, tebranuvchan 
bo’lishi mumkin. Buning bilan birga muskullar harakati turli holatda 
bo'ladi. Nemis tili ritminine asosini keskin nafas chiqarish va muskul 
energiyasining keskin sarflanishi tashkil etadi.

1.8. Bo’g’in va bo’g’inga ajratish

Bo’g’in - bu nutq patokidan bo’linib chiqadigan talaffuzning eng 
kichik fonetik bo’lagidir. Bo’g’in bir unli tovushdan (a-Ъег, o-der, o-na, 
o-mad kabi), ikki unli tovushdan, bunda unlining biri bo’g’in yasovchi, 
ikkinchisi bunday emas (ei-ne, Au-ge kabi) bir unli va bir yoki bir 
necha undoshdan (le-ben, sen-den, wer-fen, Herbst, du darfst, lo-la, 
bogtosh, sinf, burch kabi), tuzilishi mumkin.

Bo’g’in undagi boshlang’ich va oxirgi tovushlarga qarab quyidagi 
turlarga bo’iinadi:

a) agar bo ’g ’in unli tovush bilan boshlansa, yopilmagan deb 
aialadi;

b) agar bo’g ’in undosh tovush bilan boshlansa, yopilgan deb 
ataladi;
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c) agar bo 'g ’in unli tovush bilan tugasa, ochiq bo ’g ’in deb ataladi;
d) agar bo g ’in undosh tovush bilan tugasa, yopiq bo ’g ’in deb 

ataladi.
Nemis tilida bo’g’inlaming to’rtala tipi ham uchraydi. O’zbek tilida 

esa bo’g’inning uch tipi uchraydi: ochiq, yopiq va berkitilgan yopiq (tosh- 
( |Osll).

Nemis tilida xuddi o’zbek tilidagidek asosan unli tovushlar 
ho’n’in hosil qiluvchi hisoblanadi. Nemis tilida urg’usiz bo’g’inlarda 
uxluksiyalashgan [ s ]  sonor tovushlardan oldin tushib qoladi, bu 
liollanla bo’g’in hosil qilish funksiyasi sonor tovushga o’tadi, masalan:
I hum- tl\, I'han-dl].

I nhlil ctilayotgan tillarda bo’q'inlaming quyidagi strukturalari 
nmvjud:

Nemis tilida: v, vk, kv, kvk, kvkkkk, kkkv va h..k.
Kshitma: (V-Vokal - unli, K-Konsonant-undosh).
Masalan: o-der, ma-chen, du darfst, spre-chen ;
(Vzbek tilida: v, vk, kvk, kvkkk, kkkvk va h .k .: o-na, o-ta, non, 

imh-mon, qilyap-man, do'st, tekst, struk-tura.
Ho’g’inga bo’lishning ikki turi mavjud: fonetik va orfografik 

(mor fologik). Morfologik bo’g’inning chegarasi fonetik bo’g’inning
i heyarasiga har doim ham to’g’ri kelavermaydi, masalan: ha-stig [ has-

hcr-ein ( he-raen], Erb-se - Erbs-e, fin-ster - fmst-er, den-ken - 
di'iik-cn, U-bung - iibr-ig  va h .k . Ba’zida esa to’g’ri kelishi ham 
mumkin: Ein-fall [‘aen-fal], kel-a-man-[ke-Ia-manj, o’qi-t-a-man-[o’-qi- 
lii-man].

Bo’qinga ko’chirishning turlari ko’p:
- Bo’g’inning chegarasi cho’ziq unli va undosh o’rtasida keladi:

I'la.tar], [ 'fra-.gan];
- Ikki undosh chegarasida keladi: [ fer-'bin-dan], [ "zen-dan] [meh- 

mon], [ko'r-sat-moq];; » Cho'ziq unli va ikki sonor tovush o'rtasida : 
I'publi.kum], [‘zi:gna.l];

-Qo’sh undoshlai o'zidan oldin kelgan unli tovush bilan mustahkam 
bog’langan bo’ladi: Betten [’betan], Sitte ['zito], tilla, katta, oppoq;

- Bo’q’in chegarasi ikki unli tovush o'rtasida bo’lishi mumkin:
The-ater [te:’'a.t эг], Bau-er [Ъао-гт] [ be-o-'dop];
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- Uch undosh o’rtasida bir unli tovush kclib bo'g'in yasalsa, unda 
bo’q’in chegarasi oxirgi undoshdan oldiu bo’ladi: [’fens-tar], ['helf- 
bl-

Bundan mustasno: an-dre, ii-brig.

IP9. Nemis tili talaffuzi normasi (Orfoepiya)

Nemis tili fonetik quiilishining tasvirlashda uning talaffuz 
normasi, orfoepiya (grekcha-orthos - to’g’ri, epos-лutq)nazarda 
tutiladi. Orfoepiyaning og'zaki nutqdagi rolini yozuvdagi orfografiya 
roli bilan taqqoslash rnumkin. Orfagrafiya yozuvda so'zdagi harfTar 
sostavini aniqlab bersa, orfoepiya so'zlaming talaffuzidagi fonemalar 
sostavini aniqlab beradi. Orfoepiya asosini tilning fonetik sistemasi, 
ya’ni undagi tovushlar, bo’g’in, urg’u va intonatsiya tashkil etadi.

Har bir til o’zining ma’lum davrdagi orfoepik normasiga ega 
bo'lib, davr o’tishi bilan undagi fonetik va boshqa o’zg^rishlar 
natijasida o’zgarishi mumkin. Ba’zan chet tillardan ona tiliga kirgan 
so’zlaming talaffuzi ham shu qabul qilgan tilning orfoepik normasiga 
moslashtiriladi.

Nemis adabiy tili talaffuz normasi 1896-1898- yillar mobaynida 
san’at arboblaridan, tilshunoslardan iborat bo’lgan maxsus komissiya 
tomonidan yaiatildi. 1898- yilda T. Zibs tahriri ostida “Deutsche 
Bilhnenamspr.ache” lug’at-spravochnik chop etildi. O’tgan yillar 
davomida bu lug'at bir necha bor qayta chop etildi, Lug’atda berilgan 
talaffuz normasi ko’p yillar davomida nemis adabiy tilining normasi 
bo’lib qoldi. Hozirgi paytda ham Germaniyada, Avstriyada va boshqa 
nemis zabon mamlakatlarda keying! 90 yil ichida ro’y bergan 
o'zgarishlami nazarda tutgan holda yangi nemis talaffuzi normasi 
ustida intensiv ish olib borilmoqda.

1.10. Urg’u

Hozirgi zamon tilshunosligida urg’uning fonetik uch tiiri mavjud:
a) so’z (bo’g’in) urg’usi [ '  ];
b) sintagmatik (nutq takti) urg’usi [ ”];
c) fraza (gap) urg’usi
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So’z urg’usi deganda ko’p bo’g’inli so’zdagi bir bo’g’ini boshqa 
b(i'j>’inlariga nisbatan artikulyatorik va akustik jihatdan ajratib baland, 

/arb bilan talaffuz etilishiga aytiladi. Demak nemis tilida urg’u, 
kii’p liullarda o’zbek tilida ham, dinamik xarakterga ega.

MiHtnqil so'z tu rkumlari ot, sifat, fe’l, ravish doim urg’u oladi. 
Vonluinchi so’z turkumlari artikllar, predloglar, bog’lovchilar, 
\ i чihunchi fc’llar, olmoshlar, nicltt va kein inkor so’zlari va boshqalar 
шц и olmaydi. Modal fe’llar ikkinchi darajali urg’uni oladi.

Ur^’u so’zdagi o’miga ko’ra turg’un va erkin bo’ladi. Erkin 
till'd so’zning xohlagan bo’g’iniga tushadi, turg’un urg’u esa so’zda 
niuuyymi bir bo’g’inga tushadi. O’zbek tilida urg’u, asosan turg’undir.
ii lm|at oxirgi bo’g’inga tushadi:

■•lii'dcnt, sludenflar, studentlar'ni, studentlamiki'da kabi.
Nemis va ingliz tillarida urg’u ko’p hollarda o’zak bo’g’inga 

iiisliaili. Ha'/.i hollarda, o’zlashgan so’zlarda, oxirgi yoki oxirdan 
oldingi bo’g’n ham urg’uli bo’lishi mumkin: 'schreiben, 'lessen, 
I I'nlon, I’hone'tik, Biblio'thek.

К us tilida urg’u erkin. U so’zda xohlagan bo’g’inga tushishi 
niiimkin: 'слущать, у'хаживать, фо'нарик, голо'ва.

11гц*uning kuchiga ko’ra turlari. Nemis tilida urg’u kuchiga 
ko’ia ui-h tiirga bo’linadi: bosh urg’u, ikkinchi darajali urg’u va 
no! iirg’u. Bosh urg’u odatda o ’zak bo’g’inga, ajraluvchi old 
i|t>’sliimclialarga(prefikslar), chet tiliardan kirib kelgan suffikslarga 
tushadi. Ikkinchi darajali urg’u to’la unlili suffikslarga va qo’shma 
M i'/lam ing aniqlanmish so’ziga tushadi. Nol urg’usi ajralmaydigan 
«•Id (|o\shimchalarga, fleksiyalarga va reduksiyali suffikslarga tushadi. 

llrg’uning so’zdagi funksiyalari:
Urg’u olmaydigan bo’g’inlar va so’zlar urg’uli so'zlarga ulanib 

kdadi. Bunday ulanish prokliza deyiladi. Agar urg’usiz so’z urg’uli 
so’zdan oldin

^  u u ,  a

kelib unga ulansa, proklitika deyiladi. masalan.es^fegnet, erkommt, 
der Stu’dent, bukit'ob, tez o’qi'moq kabi.
Agar urg’usiz so’z uig’uli so’zdan keyin kelib, unga ulansa, enklitika 
deyiladi,
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Masalan: 'koinml er, 'regnet es, "liest er, nka'si uchun, Rax'mat kabi 
Demak bu hollarda urg’u fonetik so’z yasash funksiyasini bajarayapti.

Erkin urg’uli tillarda urg’u mano farqlash funksiyasini bajarishi
mumkin, masalan rus tilida: mu'ka(un) > 'muki( azob).

Nemis tilida urg’u kamdan - kam hollarda mano farqlash 
funksiyasini bajaradi. Bunday holat faqatyasama so’zlarda uchraydi:

'um,schreiben> , um'schreiben,
'liber, setzen > iiber'setzen, 'August > Au'gust va h.k.
Urg’uning ritmik holati. Nutq ritmi urg’uli va urg’usiz 

bo’g’inlaming muayyan vaqt ichida almashinishida namoyon bo’ladi.
Nemis tilida ko’p tarkibli yasama va qo’shma so’zlarda ritmik 

holat ta’siri ostida urg’uning o’rni almashinishi mumkin, masalan:
Ver'kehrsun.fall so’zida ikkinchi darajali urg’u bilan qoidaga zid 
ravishda -un- bo’g’ini o’miga yon urg’uni -fall bo’g’ini olayapti va - 
un- bo’g’ini urg’usiz talaffuz etilayapti(urg’uning qoidalari keyingi 
paragrallarda beriladi).

1.11. Intonatsiya

Intonatsiya gap strukturasining eng zarur elementidir. U urg’u, 
ohang (melodiya), ritm, intensivlik, nutq tempi, nutq tembri kabi 
prosodik elementlarning birligidan iborat bo’lib, tilda sintaktik, 
ekspressiv, emotsiyonal ma’nolarni ifodalaydi.

Intonatsiyaning gapda bajaradigan funksiaysi turlicha. Ayniqsa, 
uning ifodalash va shakllantirish funksiyalari alohida o’rin tutadi.

Intonatsiyaning gapda bajaradigan ifodalash funksiyasi 
emotsiyonal va sintaktik belgilardan iborat bo’ladi. Intonatsiyaning 
emotsiyonal funksiyasi nutq jarayonida turli xil toyg’ulami, 
kechinmalarni ifodalashda namoyon bo’ladi, masalan (g’azab, 
shodlik, g ’am-g’ussa, nafislik, afsus va hokazo). Intonatsiyaning 
sintaktik funksiyasi gaplarda, birinchidan ifoda maqsadiga ko’ra 
turlarga ajratish: darak, so’roq, undov: ikkinchidan gaplarda 
tugallanganlik yoki tugallanmaganlikni, uchunchidan gapdagi 
oldindan ma’lum berilgan muhim va yangi fikrni qarnrab oluvchi 
bo’laklami ifodalash uchun xizmat qiladi.
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Intonatsiyaning sliakllantirish funksiaysi uning fonetik vositalar- 
mclodika, pauza, urg’u xillari, tembr va tempo orqali bir tomondan 
gapni sintagma( nutq taktlari, aksent gruppalari) kabi kichik 
lui'laklarga bo’lishda ifodalansa, ikkinchi tomondan xuddi shu kichik 
ho'lnklar yana aynari intonatsiya yordamida frazaga yoki gapga 
hli'lMNlii.shida ifodalanadi.

Dciimk, nutqni kommunikatsion birlik sifatida birlashtirishda 
li-кмк grammatik vositalar bilan bir qatorda fonetik vositalar, 
inmlminn, intonatsiya, asosiy vazifani bajaradi. Intonatsiya 
Mi'/Uwdtining nutq mazmimiga bo’lgan munosabatini ifodalaydi.

IIiii bir ayrim olfngan tilning o'ziga xos tovush sistemasi 
lin'lgnnulck lining faqat unga xos bo'lgan intonatsiyon sistemasi ham 
b u t

Ouyida yuqorida qayd etilgan prosodik(intonatsion) 
rU-mcntlariiing ayrimlarini izohlab beramiz.

1. I’ra/a urg’usi asosan nutq jarayonida ( bo’g’in, so’z yoki so’z 
Ihiikiiuisiiii) gapdagi boshqa elementlarga nisbatan ajratib ko’rsatish 
in linn xi/mat qiladi.

So’/lar gapda bajaradigan funksiyasiga qarab turli xil kuchdagi 
ing’um olishi mumkin.Bu o’rinda urg'uning 4 turi mavjud - bosh 
iiik'u ( ’), ikkinchi darajali urg’u ( ,), kuchli urg’u(") va nol urg’u 
<!>ti uig'uning bclgisi yo’q).

2.()hung ( melodiya) nutq jarayonida( prosessida) ohangning
ko’tnrilishi У  yoki V pasayishini ko’rsatadi. Melodiya 
utioiiatsiyaning eng muhim komporentlaridan biridir, u frazalarni 
111;is11 va nutqni ifodali qilish vazifalarini bajaradi.

3.Pauza. -Nutq oqimida fonatsiya( tovushlaming nutq organlari 
\nrdainida hosil qiliriishi) davomida har qanday to’xtalishga pauza 
ileviladi. Pauza tekstda yoki gapda nutq birliklarini (tovush, morfema, 
si)'/,, aksent gruppalari, sintagma, fraza-gap) o’rtasida keladigan 
lonctik  belgi bo’Iib, fekstni bo’laklarga bo’lish va qayta birlashtirish 
va/ifasini bajaradi. Pauzaning ikkinchi funksiyasi uning gapdagi va 
ickstdagi semantik va sintaktik munosabatlami ifodalashda namoyon 
l)o'ladi, uchinchidan pauza orqali telcst tarkibidagi abzaslar, gaplar, 
sintagmalar(nutq taktlari) va aksent gruppalari orasidagi chegarani 
ko’rsatib beradi.
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Xukxsa qilib aytganda intonatsiya so’zlovcbiiiing nutq 
mazmuniga bo’lgan munosabatini ifodalaydi. intonatsiya orqaii 
nutq fonetik birliklarga bo'linadi va bu birliklar bir-biri bilan ulanadi. 
Intonatsiya chet tillaming namunali talaffuziga o’rgatishda katta 
amaliy va nazariy ahamiyatga ega.

1.12. Nemis tili unli tovushlarining sistemasi

Unli tovush hosil etishda o'pkadan chiqib kelayotgan havo oqimi 
faqat (bo’g’izda - xekirtakda) tovush naychalari oralig'ining torayishi 
tufayli qarshilikka uchraydi. Natijada taranglashgan tovush paychalari 
vibratsiyaga uchrab, ovoz tonini hosil etadi. Ovoz toni unli tovush 
uchun manba bo’fib xizmat qiladi. Akustik xususiyatlarga ko'ra 
unlilar talaffuzida havo oqimi kuchsiz tebranadi, undoshlarda esa bu 
tebranish kuchli bo’ladi. Unli tovushlar mayin ohangga ega.

Dunyo tillarida unlilarning soni turlichadir, masalan, o’zbek tilida 
unlilar 6 ta; rus tilida-6 ta, fransuz tilida-13 ta; ingliz tilida 12 ta 
monoftong va 8 ta diflong bor. Nemis tilida esa 15 ta monoftong 
( monophtong -bir tovush) va 3 ta diftong ( diphtong ikki tovush) bor.

1.12.2. Nemis tili unli tovushlarining fonematik belgisi va 
klassifikatsiyasi

Nemis tili unli tovushlari odatda o’zlarining fonematik 
(ajratuvchanlik) alomatlari bilan klassifikatsiyaga uchraydi. Bu 
alomatlar quyidagilar:

1. Tilning gorizontal (qatori) harakatiga ко 'ra;
2. Tilning vertikal (ко ’tarilishi) harakati mmosabatiga ko'ra;
3. Talajfuzda lablar ishtirokiga ко 'ra;
4. Sifat belgilariga ко ’ra;
5. Miqdor belgisiga ко ’ra;
6. Artikuliyatsiya stabilligiga ко ’ra.
I) Tilning gorizontal harakatiga ko’ra unli tovushlar uchga 

bo'linadi:
a) til oldi unli tovushlar:[ i:]-[ i ],[y:]-|y ] [ e:]-[ s: ]-[ e ],[0:]-[ ce];
b) til o’rta unli tovushlar: f э ],[a];
c) til orqa qator unli tovushlar: [а:],[о:]-[э ],[u:]-[ u ].
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Til oldi unli tovushlari talaffuzida til oldinga harakat qiladi. Til 
и ii;i qator unlilarining talaffuzida tilning beli va uchi bir oz yuqoriga 
kn iniiladi va tilning !o’zi yassi holatda bo’ladi. Til orqa qator 
iiiililnrining talaffuzida til orqaga tortiladi.

2) lilning ko’tarilishi darajasiga ko’ra unli tovushlar uchga 
bo'ltmuti: >

«) vnqou ko’tarilish unli tovushlar: [i:]-(i],fu:H ч]Лу:]-[у]*
I In lovushlami talaffuz etganda til mnglayga qarab ko’tariladi;
It) o’rta ko’tarilish unli tovushlar :[e:] -[e:] -[e], [o:] -[o], [0:] -[oe]. 
Mu tovushlaming talaffuzida til o’rta ko’tarilish holatida bo’ladi;
. l (|iivi k o ’tarilish unli tovush lar : [ a: ] - f  a ] ,  [ э  ]
Ни tovushlaming talaffuzida tilning o’rta qismi tanglayga qarab 

turn/ ко turiliidi.
.4 Tataffuzda lablar ishtirokiga ko’ra unli tovushlar ikkiga 

bo liiiinli:
a) Itihlaugan unli tovushlar: [u:]-[u ], [y:]-[y], [o:]-fo ], [0:]-[ce ];
I tvi tovushlaming talaffuzida lablar oldinga cho’chchayib chiqadi.
( M.iUla lablanishning 4 ko’rinishi mavjud:
n Кuchli lablar, gan unli tovushlar -[u:]-[yj va o ’zbek 

nlh/ui'j/y/,(y /  tovushlari;
.') Iuhltir ancha oldinga cho’chchayib chiqadi va 

, limitib 141>i\h<nli:fo:/,{0:] ;
0 I hilHunting talaffuzida lablar ishtirok etib, ular oldinga 

, hi> \ I ic hay ib chiqmasligi mumkin:[ oe],[y];
D Kuchsiz lablangan unlilar:[ о
It) liihlanmagan unli tovushlar :|i:]-[i],[e:]-|e:]-[e|,[a:]-[a ].
1 In tovushlaming talaffuzida lablar faol ishtirok etmaydi, ular 

t lu kkii^a tortiladi yoki neytral holatda bo’ladi.
4) Sifat belgilariga ko'ra unli tovushlar 2 ga bo ’linadi:
a) for(yopiq) unli tovushlar:[e:l,[i:],[o:],[y:],[u:l,[0:];
b) keng(ochiq) unli tovushlar:[a:], [a|,[e:l„[e],[i],[y],[u],[ э ],[ce ].
5) Unli tovushlar miqdor darajasiga ko’ra 2 guruhga bo'linadi: 
;i) cho’ziq unli toviishlar;
b) qisqa unli tovushlar.
Nemis tili unli tovushlarining cho’ziqligi, odatda ulaming sifati 

Inlan bog’liq; barcha cho’ziq unli tovushlar [a:],[e:] bundan mustasno,
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doim yopiq. Barcha qisqa unli tovushlar hamda [a:],fs:] tovushlari 
doim ochiq bo’ladi.

6). Artikulyats'iyaning stabittigiga ко 'ra unlifonemalar quyidagi 
guruhga bo'linadi:

a) stabil artikulyatsiyali unli tovushlar- monoftonglar:[a: ]-

[ e ],[i:J-[i],[u:J-[u],[o:]-[3l ,[ э ЫугНуЫ#:] l«l- Bu tovushlami 
talaffuz etganda artikulyatsiya etuvchi organlar o’z holatlarini 
artikulyatsiya etishda boshdan oxirigacha o’zgartirmaydi;

b) diftonglar: [ao ] [ae ] [ э0 ]. Bu tovushlami talaffuz etganda 
nutq organlari bir holatdan ikkinchi holatga o’ladi.
Shunday qilib, nemis tili unli tovushlari sistemasi 15 monoftongdan va
3 diftongdan iboratdir. Bular ichida reduksiyalashgan[a ](Murmellaut) 
tovushi alohida o'rin egallaydi. Bu tovush borasida fonetistlar va 
fonologlar o'rtasida ancha kelishmovchiliklar mavjud.
Quyida nemis va o’zbek tili unlilarining artikulyatsiyon belgilari 
asosidu klussifikatsiyasini keltiramiz.

Nem is tili unli tovushiarining to ’rtbuchagi

til oldi unli tovushlar til o’rta unli tovushlar til orqa unli tovushlar

vordere Zungenreihe mittlere Zungenreihe hintereZungenreihe

i: [u:> tiloing yuqori ko’tarilishi

E’tibor bering:JVe»Ji5 tili unli tovushlari sistemalashtirilgan to'rtburchag 
shunday hi tasvir emas. Unda tilning o g ’iz b o ’sh lig ’idagi harakati 
k o ’rsatilgan.To’rtburchagdagi qavs ichiga olingan unlilar lablangan 
tovushlardir. ( э )  va (в) mustaqil tovush hisoblanmaydi. Vlar [  e] tovushining 
keng tarqalgan variantlari hisoblanadi.

( o:) tilning o’rta ko’tarilishi 

(з) mittlere Zungenhebung

(>;) hohe Zungenhebung

tlning quyi ko’tarilishi 

tiefe Zungenhebung



( >'/ht>k tili unli tovushiarining to’rtburchagi(V.V.Resbetov 
bergan jadval asos qilib olindi)

1 Ьо'ЬчН
кн III

itb koVu

Til oldi unli tovushlari Indifferent unli 
tovushlar

Til orqa unli tovushlari

Labi.an-
maj>an

Lablan
gan

Lablan-
msgan

Lablangan Lablan-
magan

Lablangan

■ > ittjiK kti'iiUilish
unli |o\ tt'Jihiii 
it*»)

N1»цn  iuia
unli

Ь*чнчЫ|М1

4 V4> Vn'Unlish 
■ mb fnvuslituri

i

i u

(
o’

» 0

I I \. riHi'/iq va q isqa unli tovushlaming pozitsiyon qo’llash
sharoitlari

Hull lovushlarning cho’ziqlik qoidasi: Mabodo nemis tilida unii 
cho’ziqligi ma’no farqlash xususiyatiga ega ekan, 

i iMiiltliimi цау holatlarda cho’ziq, qay holatlarda qisqa talaffuz
• iiltslmn bilish katta ahamiyat kasb etadi.

Ko'p holatlarda unlilaming cho’ziqligi urg’u va bo’g’in tipiga
hn^'lu)

t 'ulitur cho’ziq talaffuz etiladi:
I tirg'uli ochiq bo’g’inda, masalan-. die Schule [’/и:1э], sagen 

Гг«:ц.и»|, schen fze:an];
’ I lrj.',’uli shartli yopiq bo’g’inda, masalan: der Tag [4a : k], die 

rn»;t> | 4a:ga j, er gifot: ['git pt];
v Ikkinchi darajali urg’uli bar,-sam,-sal,-turn,-at' kabi 

I'llikslarda, nm.va/cm:Nachbar [nax'ba: r], fruchtbar |fruxt'ba:r), 
lungsiim [laf]'za:ml, Schicksal [ /  ik'za:l ], Reich turn (rae^4u:m], 
inliiiii jir'tu:m],Heimat 
| liao'ma: t );
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4.O'zlashtirilgan intematsiyonal so’zlarning urg’iili bo’g’inida 
shovqinli undosh + sonor undosh birikmasidan oldin, masalan:
Gabriel - [ga:'bri:l], Februar ['ferbrua.rj;

5. urg’uli -ik va -or suffikslarida, masalan: Fabrik [ fab’ri:k], 
Lektoren [ tek'totr эп].

Eslatma: Agar cho'ziq unlili bo'g'in so'z yasashda yoki so'z 
o'zgarishida urg'uniyo'qotsa, unda unli qisqaga aylanadi, ammo o'z 
sifatini saqlab qoladi, masalan; leben[ 'le:ban|- lebendig 
[le.'bendic], Dose [ 'do:za ] - dosieren [do.'zhran ].

Quyidagi hollarda unli qisqa talaffuz etiladi;
1. Yopiq bo’g’inda ikki yoki bir necha undosh tovushdan oldin, 

masalan:. die Weltfv e It], die Erbse ['e rpz a], der Herbst
[ ’h e rpst];

2. Bir bo’g'inli o'zgarmaydigan so'zlarda bir undoshdan oldin, 
masalamob [’op], an ] 'an], hin [bin], ammo er] ’e.r|, wer]ve.r], 
herfhe.r] va hokazo;

3. O’zgarmaydigan bir bo'g'inli so'zlarda, masalan: der Mann
('man | - die Mfinner ('msnar], der Fall [' fal ] -die Faille ] 'fel a];

4. er-,ver-,zer-,ent-,emp-,mis-, kabi ajralmaydigan old 
qo'shimchalarda, masalan: entsprechen[J£nt’/prccan], empfinden 
jJj;mp'findn], erreichen [Vraecan] va hokazo;

5. -in,-ig,-isch,-lich,-nis,os,-um,-ismus, каЫ suffikslarda;
6. Urg’usiz -ik suffiksida, masalan: Phonetik[fo.'ne:tik], 

pharnia/eutik;
7.0 ’zlashtirilgan intematsiyonal so’zlaming urg’usiz yopiq 

bo’g’inlarida, masalan: Imperfekt ['’impsrf&kt], Import [’im part], 
Konflikt [ кэп 'fliktj.

Unlilarning cho’ziqligi grafikada quyidagicha ifodalanadi:
1.- ifodalanmaydi: die Schule ]' /u:l a ];
2. -unli tovushdan so’ng “h” harfi bilan ifodalanadi: die Fahne] 

'fa:n a|;
3. -ayrim so’zlarda qo’sh unli bilan ifodalanadi: der Saal] 'za:l ], 

das Boot [ 'bo:t], das Meer ] 'me:r|;
4. “i” unli tovushidan so'ng “e” yoki “eh” harflari bilan 

ifodalanadi:
sie [ zi. ], lieben ]'li:ban], ziehen ftg>i: an].

Unlilarning qisqaligi grafikada quyidagicha ifodalanadi:
'УЯ



I • ilodalanmaydi: hin [ bin J, werfenf verf an |; <
niilidni) song qo'sh undosh bilan ifodalanadi: lassen [ lasan], 

U m m rii |'к л т  зп |;
i rh, ttf>, p f  sch, tsch, tz kabi harfbirikmalari bilan ifodalanadi: 

iln'kcn | di!kan|, lang [ laqj, sitzen [zit^an], Taxi [ taksi.];
и ««ii" va “ch”tovushlaridan oldin ba’zi hollarda unli cho'ziq 

Im /1 hollnrdii esa qisqa talaffuz etiladi: Sprache ['/рга:хэ], 
••tHi lii’iil'max.inl, N isebe [' n i: /a ] .

(•'mImIiiih: Agar yozuvda tmlidan keyin “ss” harfi kelsa unlining
< Im hfliyj voki qisqaligi “ss» harfining formasini o ’zgartirish- 
" ^intirnhisliyjga bog’liq. Agar “ss” so ’zning barcha formalarida 
,< ii.inmiMi, undo um'i cho'ziq o ’qiladi, masalan: der Fuss [ fu :s  /- 
,lb / »«*<*// fy:\.>j-des Fussesffu:szsf, ammo : der Flufi f'flusj - des 
t lufh-x / //in n / - die Flufief'flysd].

1 .14. Diftonglar

Ikki unli tovushdan tashkil topgan va har ikki elementi bir 
imiiit iiiiula ho’luvchi, tallaffuz davomida nutq organlari bir holatdan 
ikktmln holatga ko’chuvchi tovushlar diftonflar deb ataladi. Diftong 
i U iiu'niiliin : yadro va glayddan tashkil topadi.

Nemis tilida 1 ta diftong mavjud : [ ao ],[ae J, [ 30 1( jadvalga 
i|iiiiiii(,’)

< >'/bek tilida diftong yo’q.

1.15. Nemis tili undosh tovushlarining sistemasi 
1. Undosh tovush hosil bo’lisliining umumiy sharti
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Artikulyatsiya jarayonida nutq organlarirting bir-biriga tegishi 
natijasida o’pkadan kelayotgan havo oqimining o’z yo’lida to’siqqa 
uchrashi undoshlaming hosil bo’lishi uchun manba’dir. Bu to’siqni 
bartataf etishda chiqayotgan havo oqimi shovqmga aylanadi. Bu 
shovqin undosh tovushlar uchun asosdir. Hosil bo'lgan undosh 
tovushiarining sifati nutq organlarning harakati, og’iz va bo’g’iz 
bo’shliqlarining foitnasi va tovush paychalarining holatiga bog’liq.

Dunyo tillarida unlilar soni turlicha bo’lganidek, undoshlar soni 
ham turli xil. Masalan, rus tilida 43, o’zbek tilida 25, ingliz tilida , 
nemis tilida 24 va nemis tilida 25 ta undosh fonema mavjud.

2. Nemis tili undosh tovushiarining fonematik belgisi va 
klassifikatsiyasi

Nemis tilida undosh tovushlar, xuddi unli tovushlar kabi, 
o’zlarining fonematik alomatlari bilan klassifikatsiyaga uchraydi.

Bu alomatlar quyidagilar:
/. tovush paychalarining ishtirokiga ko'ra;
2. shovqinning hosil bo'lish usuliga ko'ra;
S.aktiv nutq organlarining ishtiroki va to'siqning hosil bo'lish 

o'rniga ko'ra ;
1) Tovush paychalarining ishtirokiga ko’ra undosh tovushlar 

jarangli, jarangsiz va sonor tovushlarga ajratiladi:
a) undosh tovushlaming artikulyatsiyasi davomida tovush 

paychalari titrusa, jarangli tovushlar hosil bo'ladi:[b][d][g][v][z][ 3]
07;-

b) agar artikulyatsiya davomida tovush paychalari titramasa, 
jarangsiz undoshlar hosil bo'ladi:[p](t][k][f][s][ f  ][cj[xj[h] Qfj[
M t f l -

Jarangli va jarangsiz undosh tovushlaming barchasi shovqin Ii 
undoshlar guruhiga kiradi.

c) agar artikulyatsiya davomida shovqindan ovoz toni ustun tursa, 
sonor yoki sonantnotincha- sonorous-ovozli) tovushi hosil bo’ladi.

d) Hosil bo’lishiga ko’ra sonorlar bir yo’la unli va undoshlik 
xususiyatiga ega. Nemis va o’zbek tillarida л-[1], й- [j],p-[ r ] og’iz 
bo’shlig’ida hosil bo’lgan sonorlar va м-[ m  /, h - [  n J, нг-[ tj] burun
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< ‘iii tovushlari bor. Sonor tovushlar nemis tilida bo’g ’in hosil etishi 
тшнкш : lliimlcl j  hand I], Mantel
I "Hllll If.

‘ Shovi/inning hosil bo’lish wuli yoki to ’siqning qanday hosil 
/■. > lt\htvii ко 'ra quyidagi undosh tovushlar kategoriyasifarqlanadi:

,<) fiortloirhi undoshlar artikulyatsiya qilmchi ikki organning 
f.iA/м ia /uissiv) o'zaro jipslashuvi vc o'pkadan chiqadigan havoning 
•и,i him :nrh bilan portlashidan hosil bo’ladi. Bular eksplosiv 
iimin, Ini r\/>loiiire - “portlash”)  tovushlar deb yuritiladi:
tvU NM frW tM ;

in \irfi'illuvchilaryoki frikativlar (lotincha-fricare- “ishqalash”) 
,n nkiilt.iiMvii qiluvchi aktiv va passiv organlarning o'zaro 
/</•>/,n/w./r, Im/iii b ir qadar yaqinlashishi va havo oqimining 2 organ 
, пт ,I,in tshqalanib - sirg'alib chiqishi bilan hosil bo’ladi: 
I tlM M Iz llf/M lj/M M ;
• i/inishiq (iiffrikata-lotincha fricara- “qorishish ”} tovushlar: fpfj,

Hul,ниш!' talaffuzi portlovchi tovushdan (p, t, d) boshlanib,
' i' r,i lu\ i In tovush bilan tugallanadi. Artikulyatsion-akustik jihatdan 
,i(lnk,iiln/ hir tovushdek talaffuz etiladi; П

,1) /iortlo vchi-sirg 'aluvchi tovushlar:[lj[mjnj[ #»,/ va /r/[Rj.
Ilu u>nor tovushlar og'iz bo'shlig'ida va burunda hosil bo'ladi. 
i Ik/iv nutq orgcmlarining ishtiroki va to'siqning hosil bo'lish

• > nnyji ко ra undosh tovushlar yetti guruhga bo 'linadi: ■
,ii lab-lab undoshlari:[pJ[b]fm] -ikki labning jipslashuvidan hosil 

I',' Itti/i;
h) lab-tish undoshlari:[f][v][pf]-pastki lab va yuqori tishlar

< 'iiihv ida sirg'alanish natijasida hosil bo'ladi;
c) Til oldi (alveolar) undoshlar:[tjj[d][nJ[l][r][s][z][3][tg][ (ff. Bu 

tovushlami talaffuzida tilning old qismi va milk orasida to'siq paydo 
ho ladi;

il) Til о 'rta palatal ( lotincha-palatum- “qattiq ” tanglay)[g][j] 
iimfosh tovushlari til o'rta qisminmg qattiq tanglayga yaqinlashuvi 
hi Inn hosil bo 'ladi;

e) Til orqa velyar (lotincha velum- “yumshoq ” tanglay)[k][g][ttf 
undosh tovushlarni hosil etishda tilning orqa qismi yumshoq 
h mglayning oidingi qismiga tegadi.
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e) chuqur til orqa uvular (lotincha-uvula-kichik til)[x][g[R] 
undosh tovushlari yumshoq tanglayning pastga tushishi bilan kichik til 

va til orqa qismlarining bir-biriga tegishi natijasida hosil bo 'ladi.
f) Bo’g ’iz, faringal (lotincha-phaiynx-bo'g'izJ-[ h /  -  undosh 

tovushi bo'g'iz bo'shlig'ida hosil bo'ladi.
h)kakuminal (lot.cacumen -  cho ’qi): “sch, z, tsch”[n,[z],[tJl

Eslatma. til ucluning holatiga qarab til oldi undosh tovushlari 
uchga bo'linadi: a) dorsal (lot Dorsum-orqa); b) Apical (lot. Apex- 
uchi) tilning uchi yuqoriga ko'tariladi ftjfdjflj;
c)kakuminal(lotcacumen -  cho’qqi): “sch, z, tsch”. Bu 
tovushlaming talafuzzida tilning uchiyuqori milkka ko’tariladi



II QISM. TOVUSHLAR NUTQ POTOKIDA. 
ZWJEITER TEIL. VOKALE UND KONSONANTEN 

IM REDEFLIJB

11.1. Nutq tovushlarining fonetik o’zgarishi

Nutq ayrim olingan tovushlardan tashkil topmay, balki 
uzluksiz bir-biriga fonetik vositalar bilan bog'langan tovushlar 
oqimidan iborat bo'ladi. Bu oqim tarkibiga kiruvchi nutq 
tovushlari bir-biriga ta'sir qiladi va natijada nutq oqimida tovush 
ozgarishi yti/ bcrndi. Bunday o /.garishga fonetik ozgarish 
deyiladi.

Fonetik ozgarish qoshni tovush artikulyatsiyasining 
boshlanishi va tugallanishi hamda u yoki bu tovushning so'zda 
tutadigan mavqeiga bog'liqdir. Shunga ko'ra fonetik o zgarish 
ikki xil bo'ladi: Pozitsion o zgarish va kombinator o zgarish.

11.2. Pozitsiyon o’zgurish

Pozitsiyon o’zgarish deganda tovushning bo’g’in yoki so’zning 
boshida, o’rtasida yoki oxirida kelishi hamda tovushning urg’uli yoki 
urg’usiz bo’g’indagi munosabati tushuniladi.

Urg’uli bo’g’inda tovushlar aniq va ochiq talaffuz etilsa, 
urg’usiz bo’g’inda uncha aniq, ochiq talaffuz etilmay biroz o’zgaradi, 
Bunday holatga reduksiva deyiladi. Reduksiyaning sifat va miqdor 
turlari mavjud. Nemis tilida faqat miqdor reduksiyasi mavjud. Nemis 
tilida portlovchi undoshlar urg'uli bo’g’inda kuchli nafas tovushi 
bilan talaffuz etilsa, urg’usiz bo’g’inda esa kuchsiz talaffuz etiladi.

Tovushning so’z yoki bo’g’in boshida, o’rtasida yoki oxirida 
kelishi ham uning o’zgarishiga olib keladi. Masalan: shovqinli, 
jarangli tovushlar so’z oxirida jarangsizlanadi: Weg [’ve:k|, ab [‘apj, 
maktab [maktap].

O’zbek tilida ko’p bo’g’inli so’zlarda so’z oxiridagi jarangsiz 
undosh jaranglashib talaffuz etiladi, masalan: tilak-tilagi, suyak- 
suyagi.
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11.3. Kombinator o’zgarish

Kombinator o’zgarish deb tovushlaming qo’shni tovushlar ta’sirida 
o’zgarishiga aytiladi. Kombinator o’zgarishga assimilyatsiya ( lat. 
Similis-o ’xshash) akkomadatsivaf lat. commode-aulav. moslashish): 
dissimilvatsiva (lat.dissimilis-noo ’xshash) kabi fonetik hodisalar kiradi. 
Dissimilyatsiya hodisasi nemis tili uchun uncha xos emas. U faqat 
og’zaki nutqda onda-sonda uchrashi mumkin.

II.4. Assimilyatsiya

Nutq oqimida tovushlardan biri ikkinchisini o’ziga o’xshash 
tovushga aylantirsa, bunday o’zgarish assimilyatsiya deyiladi. Odatda 
unlilar unlilarga, undoshlar undoshlarga o’xshashligi to’liq va to’liqsiz 
bo’ladi. Masalan: biiH-ta-bitta, ket+di-ketti, bu misollarda jarangsiz 
tovush jarangli tovushni o’ziga to’la o’xshatib olgan. Nemis tilida 
bunday holat uchramaydi. Buch [‘bu:x]-Biicher[‘by^3r], Ratzel 
[re:t£31]. Mazkur-maskur, toshgan-toshkan kabi so’zlarda bir 
tovush ikkinchi tovushni qisman o’xshatib olgan.

Assimilyatsiya ikki ko’rinishda bo’ladi:
a) agar oldin kelgan tovush keyingi tovushga ta’sir qilib, o’ziga 
o’xshatib olsa, progressiv assimilyatsiya deyiladi. Masalan: nemis 
tilida «ch» harf bhikmasi a,o,u v:* «au» harflaridan so’ng [x] 
(ach-Laut) kabi o’qilsa qolgan unli tovushlardan so’ng [?]-(ich- 
Laut) kabi o'qiladi: Buch ['bu:x]-Bucher[by:<j3r] , auch ['aoxj- 
cuch[30§];
b) agar keyingi tovush oldihgisiga ta’sir qilib, o’ziga o’xshatsa, 

regressiv assimilyatsiya deyiladi. Masalan: sagt [za:kt], regt [re:kt], 
tanbur- [tambur] , ta.qsimot-[taxsimot]y berdi-[beddi], birga - billa va 
h.k. Bu misollarda jarangsiz [t] tovushi jarangli «q»ga ta’sir etib, uni 
o’ziga o’xshatib olgan.

Tovushlar artikulyatsiya o’mi va usuli, jarangli-jarangsizligi, 
labning ishtiroki, tilning ko’tarilish darajasi va uning qatori bo’yicha 
assimilyatsiyaga uchraydi.
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Pozitsion-kombinator sharoitlar nuqtai nazaridan eng ko’p tovush 
almashinuvi jarangsiz - jarangli, yarim jarangli va yarim jarangsiz 
undoshlar, yumshoqlashgan va yumshoqlashmagan til orqa lk],[q],[n], 
lablangan va lablanmagan undoshlar [p],[tj,[k] undoshlari o’rtasida 
keng tarqalgan.

11.5.1. Undoshlarning fonetik almashinuvi

Nemis tilida undosh tovushlar o’zlarining jaranglilik va 
jarangsizlik alomatlari bilan quyidagicha almashinadi:

b//p [’1о:Ьэп]-['1о:р]-По:р1] d//t [’hsnda]- ['hant];
g//k [’ly:gan]- [4y:kt]; v// f  [ «er'v0 :z] - [ "nerfj;
z //s  t'le:zan] -,[‘la:z]; g//? [ ,'endigsn] - [ "endift];

|'hr.ndo|-|'hant]-f’hant,arbaet]-['hantli9]- 
|'liant,grir|-['hant,tux|; fli:b3n]-[li:pt]-["li:plic,]- 
|"li:pg3,vin3nJ-|'li:pga,vinDn]- ["li:p,ha:b9n]- 
["aog3]-["o0k,apf9l];

["tsooga]- ["tso0knis]; ['harzaj-fherzinj-rheislaen]

II.5.2. Umlaut

Artikulyatorik baza jihatdan bir-biriga yaqin bo’Igan 
va aynan biro’zakda unli tovushlaming bir-biririi almashish 
hodisasi umlaut deyiladi.

Quyidagi hollarda umlaut hodisasi bilan unli tovushlar 
almashinuvi sodir bo’ladi:

"a- e” Mann -Manner 
"a -  e:” ich fahre - er fahrt 
"o - 00" Wort - W8rter 
" 0  - 0” Hof -Hofe 
" u - у " jung - junger 
"u -y:" fuhr -fuhre 
" ao - D0” Haus - Hauser

П.5. Tovushlaming fonetik almashinuvi (o’zgarishi)
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П.5.3. Ablaut

Ablaut hodisasi nemis tilida, ayniqsa, kuchli fe’llarda ko’p 
uchraydi. Mashhur fonetistlar L.R. Zinder va T.V. Stroyevalar 
ablautning quyidagi 31 qatoiini ko’rsatganlar:

- a: liegen - lag
- o: fliegen - f!o:k
- e: liegen - gelegen
-u schiesen - schuss
- u: rief gertifen
-ao lif gelaufen
- ae hiess gehaessen
- e: bitten gebeten
- a: bitten bat
- a singen - sang
- E sitzen gesessen

S - о beginnen - begonnen
I - u schinden - schund
I - ae ritt - reiten
E: - a: geben - gab
E: - o: befehlen - bcfohlen
E: - о nehmen - genommen
E: - a: befehlen - befahl
E - 0 flechten - flocht
E - a w erfen  - w arf
E - a: essen ass
A: - u: fahren fuhr
A: - i: schlafen - schlief
A: - 0 kam gekommen
A: - o: befahl befohlen
A: - I nahm nimmt
A - о w arf geworfen
A - u ‘ trank getrunken
U: - a buk gebacken
0: - o: Schwo-.ren - geschwo:
Y: - o: Ly: gen- lo:k
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III. QISM. UNLI TOVUSHLAR TASNIFL 
DRI FTER TEIL. CHARAKTERISTIK DER 

VOKALPHONEMEN

III. 1. Vokalbildung

Die Vokale (Selbstlaute) sind Laute , bei denen die Stimmlippen 
im Kehlkopf schwingen und die Atemluft ungehindert durch 
Mund und bei manchen Vokalen durch die Nase ausstrornt. Der 
Zungenrucken darf eine gewisse Grenzlinie nach oben 
iiberschreiten.

Vokale werden in einem Bereich des Mundraums artikuliert. 
Dieser Bereich wird etwas vereinfacht durch das Vokalviereck 
(Siehe Chema des Vokalvierecks im ersten Teil des Lehrwerks, S. 
32 und Abbild unten)

Im Gegensatz zu den Monophtongen (einfachen Vokalen) 
bestehen Diphtonge (Zwei laute,Doppellaute) aus zwei Vokalen, 
von denen einer silbisch (Silbentrager) und andere unsilbisch ist. 
Also sie entstehen durch eine Gleitbewegung von einem Anfangs- 
zu dem Endlaut.

Diphtonge werden daher auch Zwie- oder Gleitlaute genannt. 
Im Deutschen gibt es drei Diphtonge. Sie sind einsilbig und 
erfullen die sprachliche Funktion eines einfachen Vokales.

- Bewegung von [ a ] —>• [ e j : mein, Mai
- Bewegung von [ a ] —> [ о ] :  Baum, Clown
- Bewegung von [ Э] —> [ 0  ] : heute, Hauser

h
m
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Bei den deutschen Diphtonge» ist der erste Teil starker 
betont als der zweite.

III .l.l. Arten der Vokaleinsatze

Der Einsatz ist derAnfang der Vibration der Stimmbander. 
Man unterscheidet einen festen(neuen) und einen, losen(weichen)
Einsatz.

Bei dem festen Einsatz werderi die Stimmbander vor der 
Artikulation des Vokals fest zusammengeprest und bilden einen 
VerschluB.

A lie deutschen Vokale werden im Anlaut des Wortes und 
des Morphems mit dem festen Einsatz(Knacklaut) gesprochen, 
z.B.: Abendessen [’'aibsnt’.esan], sich erinnem [zi? ’ег’тэгп],[’т ], 
fan], [’ist], [’'y:buq|

Die Vokalphoncme werden im Tnlaut mit dem losen Einsatz 
gesprochen.
Es gibt aber einige Falle, wo im Anlaut des wortes der feste 
einsatz fehlt:

Der neue Einsatz fehlt:
1) nach sonoren Konsonanten bei zusammengesetzten 

Adverbien mit dar- und wor-, z.B.: dariiber, woriiber, 
worauf:

2) in betonter Silbe bei Zusammensetzungen mit her-, 
hin-, vor-,z.B.: herein, hiniiber, hinein, voriiber:

3) in den Zusammensetzungen mit wohl-und voll- ist die 
Aussprache schwankend(o’zganivchan), z.B.:
[fo'lendon], [f oP'cndan]. . » ^ :

II1.2. Die Phoneme [ a :] und [ a ] , '

Die deutsche Phoneme [a:] und [ a ] sind offene nicht 
labialisierte Vokale. Das [a] gehort zur mittleren1 Reihe , das [a:] 
zur hinteren.

Bei def Artikulation des laigen [a:] wird der Unterkiefer 
starker gesenkt als bei der Artikulation des [a]. Der
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Zahnreihenabstand betragt bei “a:” bis zti 25 mm., bei ,,a“ ist er 
etwas kleiner.

Die Lippen sind neutral und leicht von den Zahnen 
abgehoben . Bei [a] und{ a:] liegt die Zunge flach und breit im 
Unterkiefer.

Bei der Artikulation beider Vokale ist der Muskelspannung 
kraftig und die Lage der Sprechorgane bleibt von Anfang bis zum 
Ende der Artikulation stabil.

Das lange la:] wird mit gemischten Absatz und das kurze 
|a | mit dem festen Absatz gesprochen.

Das usbckische „ a“ hat keinen Zungenspitzenkontakt, aber 
es nahrt sich mit dem unteren Schneidezahnen und wird mit 
losem Absatz gesprochen. Die Lage der Sprechorgane ist labil, z.B.:

Qand, qadrli, qalam, xalqaro -  agar, aka, amal, asar va
h.k.

Das [a:] wird gesprochen ;
1) Bei Schreibung “a” in einer offenen oder relativ geschlossenen 

Silbe:
da [ da:] , haben [ ’ha:ban], fragen [ 'fra:g эп], fragt[ ’fra:kt];

2) Bei Schreibung ,,aa“ und ,,ah“ z.B.::
nah [na:], die Wahl ['va:l];die Saat |'za:t], das Paar [’pa:r], der 

Saal [ ' za:l];
3) Bei Schreibung “a”vor dem Sonoren :damals[ da:mals| und in den 

Suffixen -sal,-bar, —sam, -at, -nam und andere, z.B.: achtbar[ 
’axt’ba:r], aufmerksam [’aofmsrk'za.m] Schicksal, Leichnam, 
Heimat;

4) In geschloBener Silben folgender W6rter: der Adler [”a:dbr], 
Afrika, artig, der Aral, der Bart, das Harz, die Jagd, nach, die 
Sprache, u.a.
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Das kurze [ a J wird gesrochen :
1) Bei Schreibung “a’ in einer geschlossenen Silbe: die Stadt ['Jtat],

an [an]; dann [ dan], die Mappe [ 'т ар а  ].
2) Bei Schreibung ,,a“ vor dem Buchstaben ,,sch“ i Tasche
3) Ausnahmsweise wird ,,a“ in folgenden Wortem kurz gesprochen: 

der Januar, die Grammatik, Hamburg, Kanada, der Monat, der 
Nachbar, der Nektar u.a.

Anmerkung: In den Wortern Fraiizoscher Herkunft wird bei 
Schreibung !en“,“em“, „an“, ,,ant“,entweder das nasalierte [a] 
oder in manchen FalleH die Lautverbindung [ aq] gesprochen.,z.B.: 
das Restaurant [rcsto'ra], das Ensemble [a.sa.bal ] yoki [’at]’sa: 
mbol ]

Ubungen:
1. a) Sprechen Sie den Laut [a] nach den VerschluBlauten 

(portlovchi)lang aus: pa:,ta:,ka:,ba:,da:,ga:; pla:,pla:,pla:,-pla:sti/ ;
b) I a ]kurz und lang im Anlaut: ’an, ’ap, ’at, ’af, ’a / ,  ’am, ’al, 

’ar; 7a:n, ’a:p, ’a:t, ’ a: f ,  ’a:m, ’a:I, ’a:r;
c) nach Konsonanten “b”,”d”,”g”,”v”,”z”, “j ”: ba:,da:, ga:, va:,za:, 

an,at,ak,ap, af as, asch, am...
2.H6ren und sprechen Sie den Laut [a] im Wortanlaut(soz 
boshida), -inlaut (-o'rtasida) und -auslaut ( -oxirida) lang und kurz:

1 a: 1 [а ] и [a] [a:] [a:]
Aal - ab Ball - Bahl da - nah
Abend - Abonnement Wall - Wahl sah - ja 
Adel - Abscheu Schall - Scbahl Eva - Irma 
Afrika - absolut Stall - Stehl Schema-Valuta
Ahnung- Achtung Fatima - Ainerika

3. Sprechen Sie in den Suffixen -bar,-al,-an,~at,-sal,-ar, den Laut 
(a: J lang aus:

Seminar, heilbar, Altan, Membran, Aggregat, delikat, Triibsal,...
4. Horen und sprechen Sie folgende Redewendungen und 
Sprichworter. Ubersetzen Sie sie und moglicher weise lemen 
Sie sie auswendig:

Wer die Wahl hat,hat die Qual. Aller Anfang ist schwer.
Was nicht weiB , das eben brauchte man, und was man weiB, kann 
man nicht brauchen. Habe Achtung vor dem Alter. Mit Sang und
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Klang. Er ist ein Hans Dampf' .in alien Gassen. Haare lassen. 
Schmach und Schande. Handel und Wandel. Knall und Fall. In 
Sack und Asche. Ift, was gav ist, trink,was klar ist, red, was wahr ist. 
Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Sparen bewahrf, was 
Arbeit gewann. Die Alten zum Rat, die j ungen zur Tat. Gedacht- 
getan. Alles in der Welt last sich ertragen, nur nicht eine Reihe von 
schonen Tagen;(Goethe).

5.Das Gedichtzum horenund auswendiglemen :

ga' za:kt!!
Doch als ich sie zierlich in Verse gebracht dox ’als ’ic zi. t^irlig ’in 'fsrza

gs'braxt 1
Da habt ihr mir grolte Bogen gemacht. da. ha:pt ’ i.r mi.r gro.sa 'bo:gan

ga'ma:xt||
( H.Heine) [ 'haena ]

Die deutsche Phoneme, [o:] und [э] sind labialisierte Vokale 
der hinteren Reihe , der mittleren Zungenhebung. Das [o:J ist lang 
und geschlossen, das

[ э] ist kurz und offen.
Bei der Artikulation des Phonems [ э ] ist der Mund fast 

ebenso weit geoffnet(der Zahnreihenabstand betragt 15- 25 mm ) 
wie bei [ a ] , die Lippen sind leicht gerundet, aber nicht 
vorgestiilpt, die Zunge ist etwas zuruckgezogen und die hintere 
Zungenrucken ist etwas gehoben.

’u n t’als ’if  ’009, maen ' f  me rt^an
Und als ich euch meine Schmerzen geklagt, 
Da habt ihr geahnt und nichts gesakt:

go’klaikt! 
da. ha:pt ’i.r еэ ' e:nt ’unt nicjts

III.3. Die Phoneme [o:] va [ э ]

. . . .  lo:l
: V ' j x ; : ...

Ofen Boot Kohl

Das lange |o:] wird gesprochen
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a) bei Schreibung «о» in einer offenen oder relativ 
geschlossenen Silbe.z.B.: : der Ofen loben ['1о:ЬэпJ, du 
lobst [lo:pst];

b) bei Schreibung «00», «oh» ,z.B.:das Boot ['bo:iJ, das Ohr [ ’ o:rj, 
das Rohr f'ro:rJ, das Moor [  nto:r];

c) Im Auslaut einiger Namen slavischer Herkunft wird bei 
Schreibung <<ow»ein geschlossenes halblanges [o.J gesprochen 
,z.B.: Pankov {'pay ко. I, Treptow ['trspto.J, Bulow f'by:lo:J

d) das langeo fo:J wird gesprochen auch in geschlossenen 
Silben folgender Ausnahmeworter aus,z.B.: hoch-[ 'ho:xj, das 
Kloster ['klo:star], der Mond ['mo:ntJ, das Obst f ’'o:pstJ ,vor

Das kurze [э] wird gesprochen:
a) bei Schreibung «0» in einer geschlossenen Silbe, die man 

nicht offnen kann, z.B.::das Wort /'vortj, dort[dart], doch jdxc]
b) in folgenden Wortern vor dem Konsonant [r] wird «0» kurz 

gesprochen z.B.: Ort [ ’ art], Organ [ ’.wgan/, fort [fort], Sorge
C'Z3rg3].

tlbungeu.
1.Langes geschlossenes [ o: ]im An-, In- und Auslaut des Wortes:
a) Ober, Obst, Oheim, ©big, Ode, Ohnmacht, Oder, ohne, 
Ohr, Ozean Odenwald, Opium,
b) Boot, Boden, Bogen, Bohle, Bohne, Bohren, Monat, Mond, 
Domino, Globus, Hiistorie [his'to:ri<3 ];
c) Zoo, wo, roh, Stroh, so, wieso, hello, Auto, Photo, also, 
ebenso, bravo, Radio, Echo, Kilo, Lotto;
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2.Kurzes offenes [ э ] in alien f^ositionen des Wortes:
a) Ort, oft, offen, Obdach, Ost, Obhut, Onkel, Olga, Optik, 
Offizier, Okkupant, Omnibus Orden;
b)Topf, Kopf, Dorf, Wolf, Norden, Wort, Stock, Sonne, Tonne, 
kommen, doch, Doktor, Hochzssit, Komma, Komplex, vollenden, 
Woche;
3. Нбгеп Sie die Aussprache folgender Worter , dann sprechen 
Sie die Worter nach .Vergessen Sie dabei nicht, daB bei der 
Artikulation des langen, geschlossenen [o:J: werden die Lippen 
gerundet und stark vorgestulpt( lablar dumaloqlashib oldinga 
kuchli cho'chayib chiqadi)

,-o:fan 'bo:t 'to:t 'to:n 'to:r vo: zo: 
’’о:Ьэ n 'no:t 'zo:i* Vo:1 'ko:l fro: 'ro: 
’’o:r 'bro:t ’ho:f 'votnan 'fo:gal 'gro:s 'tso:

4. Sprechen Sie in folgenden Wortem den Laut [ о ] lang 
und kurz Wortpaar fur Wortpaar, Transkribieren Sie die Worter: 

Tor-Torr Wohnen-Wonnen
Mole-Molle Polen-Pollen
Robe-Robbe Boden-Bodden
Schrot-Schrott ofen-offen

4. Sprechen Sie Sie [o:] im Suffix «-tion» lang aus. 
Transkribieren Sie die Worter:

Nation, Funktion, Portion , Korruption, Station, Revolution
5. Horen und sprechen Sie folgende Redewendungen und 

Sprichworter. Suchen: Sie ihre Ekviwalente in Ihrer 
Muttersprache:
Kleine Sorgen machen vieie Worte, groBe sind stumm. 

Morgenstunde hat
Gold im Munde. Keine Rose ohne Domen. In der Not schmeckt 

jedes Brot.
Frisch begonnen ist halb begonnen. Am Wort erkennt man den 

Toren wie den Esel an den Ohren.
6. Das Gedicht zum Lesen und auswendig Lemen:

Liebe Sonne scheine wiecter, 
schein die dustem Wolkett nieder!
Komm mit deinem goldn^n Strahl 
wieder Uber Berg und Tal!
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' Trockneab auf alien Wegen
ilbera'll den alten Regen!
Liebe Sonne, lass dich sehrr,
Dali wir konnen spielen gehen!

IIL4. Die Phoneme [u:] und [v]

Die deutsche Phoneme [u:] und [u] sind labiafisierte Vokale 
der hinteren Reihe der h6chsten Zungenhebung. Das [u:] ist lang 
und geschloBen, das [ u ] ist kurz und offen.

Bei der Bildung* der kurzen [u] sind die Lippen starker 
gerundet und vorgesiiilpt, als bei [э] , der Zungenabstand betragt 
110^15 mm, die Hinterzunge hebt sich gegen den Hintergaumen.

Beim langem |m:] sind die Lippen stark gerundet und kraftig 
vorgestulpt. Das Zahnreihenabstand betragt 5-mm, die Hinterzunge 
hebt sich zum Hintergaumen starker als bei [u].

Bei der Artikulation beider Vokale hat die Zungenspitze 
Kontakt mit den unteren Schneidezahnen. Die Lippen sind leicht 
von den Zahnen abgehoben.

Das uzbekischc und russische -[ u ] sind dem deutschen[u:] 
ahniich. Aber sie unterscheiden sich von einander nach ihrer 
Lange. Das deutsche [u:] ist langer.

Das uzbekische ,,u“ kann reduziert werden, wenn es nach oder 
vor stimmlosen Konsonanten steht,z B.:

tushasizmi? ( tvishasizmi - tishasizmi), pushaymon 
(pushaymon - pishaymon).
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Der Grad der Labialisierung ist beim uzbekischen und
russischen ,,u“ geringer und wird mit dem losem Absatz
gesprochen. Die Muskelspannung ist geringer, die Lage der
Sprechorgane ist labil.

Das «и» wird kurz gesprochen.
1. bei Schreibung ,,u“ in einer geschlossenen Silbe,z.B.:: kurz 

[kurts],stumm[' / tumj, die Stunde[' / tunddj;
2. in den Suffixen -um,-ung und in den Prafixen um- , -unter z.B. 

das Museum
[ mu.'ze:um], die Achtung [’'axtugj, unrecht [’'unreft], 

[’untar'пе:тэп]
3. bei Schreibung «ou“ in geschlossener Silbe eingedeutschten 

W6rter aus dem Frarizosischen z.B.: die Bouillon{bul' joq], die 
Patrouille [pa'trulja J.

Das «и»: wird Jang gesprochen:
1. bei Schreibung «и» in einer offenen oder relativ geschlossenen 

Silbe und im Prafix ur- Z.B.: das Ufer |vu:far], der Hut fhu:t], 
die Ursache [’ uirza.xa], die UrgroBmutter [’'u:rgro.smutarJ;

2. bei Schreibung «uh», z.B.: die Uhr [’'u:r], die Kuh ['ku:|
3. in den Wortern mit den Lautfolgen tum-,ut-,-ur-, :z,B.: das 

Altertum (’'alt3rtu:m],der Disput |'dispu:t].die Temperatur 
|tempe.ra.'tu:r|;

4 in den entlehnten Wortern aus dem Franzosischen mit dem 
Lautfolgen ,,oii“ in offener Silbe z.B.:

die Route ['ru:to], die Courage [kur'ra: зэ].

tibungen
1. Sprechen Sie die Laute [u:] - [uj im Wortanlaut mit Knaklaut 
aus:

Ufer [''u:far] u m [’umj unten[ ’im tm ]
Uhr [" u :rj u ns[’um ] U ngliick[’m glyk]

Urlaub [ ’'u:rlaop] u n[’un] unter [ ’untsrj
2. Lesen Sie folgende Worter, dann schreiben Sie sie in der 
Orthographie:
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I'munt], ['ku:j, ['klu:kj, ['bu:x].[’'unb3kant], ['ru:m], [g3'bu:rt], 
|jo'nu:k|

|i]h.'lu:rj, f’'u:r,za:x9], f'hundart], ['kurzus]
Л. 1 ,cscn Sie Wortpaar fur Wortpaar. Achten Sie auf verschiedene 
| и | Arlcn:

Hut-Hund Ruhm-Rum G m be-Gruppe
'hu:t-'hunt nr.m- rum 'gru.'bd-'grupd
' Mut-Mutter Kur~Kurs Kuchen-kuckuck
'mu:t-'mutar 'ku:r-'kurs 'ки:хэп-'кикик

J. I loren und sprechen Sie die Aussprache von folgenden 
L-ntlchnten Wortem: T o u r['tu :r], T o u r is te n -[ tu .’r is ts n ]
< 'oupefku. 'pe:J, D a tu m  f d a : tu m ] ,  A lb u m [ ‘a lbu m ], Z en tru m  
I 'f c S iir u m ] , M u seu m [m u .'ze:u m ],
Mausoleum [maozo. 'le:umj, Forum [  fo:rum],

5. Horen und sprechen Sie folgende Redewendungen , 
Sprichworter und Redensarten. Ubersetzen Sie sie in ihre 
Muttersprache::

Guter Mut macht gutes Blut. Hochmut tut nimmer gut. 
Morgenstunde hat Gold im Munde. Junges Blut, spar dein Gut! 
Пег Schuster hat die schlimmsten Schuhe. Lug und Trug. Nur 
Gcduld. Rndc gut, alles gut. Betrug ist selten klug. In einer Stunde 
licilt kcine Wunde. Die beste Art auf seiner Hut zu sein, heilit, 
nicmals Unrechttun. Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung, 
uni ohne Wunsch zu sein (J.W.Goethe)

(>.l imsclirciben Sie das Gedicht phonetisch. Lemen Sie es 
;uiswcndig ., t

l.orelei (H.Heine) Suv parisi
Ich weifi nicht, was soil es bedeuten, Nimadan xafaman bilmayman, 
Dalj ich so traurich bin. Bilmayman, shu onda nima kerak.
liin Marchen aus alten Zeiten, Hi»-tuyg’u hech uyg’onmas menda, 
Das kommt mir nicht aus dem Sinn. Tinglasam ham qadimgi ertak.

Die Luft ist kiihl und es dunkelt, Qorong’ulik vasalqin havo,
Und ruhig fliefit der Rhein. Tinch oqadi maftunkor Reyn.
Der Gipfel des Berges funkelt, Yaltiraydi cho’qqida
Im Abendsonnenschein. Quyosh nurin sochgandan keyin.
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Die schone Jungfrau sitzet U yerdagi g ’aroyib joyda
Dort oben Wunderbar. O’tiribdi bir chiroyli! qiz.
Ihr gold’nes Geschmeide blitzet, Tillarang chaqmoq ehaqqanda
Sie kammt ihr goldenes Haar. Zarrin kokillarin taraydi hargiz.

Sie kammt es mit goldenem Kamme Sochlarida tillarang taroq,
Und singt ein Lied dabei, Aytar edi shunda bir qo’shiq.
Das hat eine wundersame, Ajoyibkuy taralar, biroq
Gewaltige Melodei. Hukm surar qalbimda g ’amlik.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Bir kemachi o ’z kemasida
Ergreift es mit wildem Weh. Tutib turar olam g ’amini.
Er schaut nicht die Felsenriffe, Qoyalarda qo’rqmoqlik mumkin 
Er schaut nurhinauf in die Hoh. U istagan g ’aroyib damni.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Ishonaman, yutib yuborar to’lqin, 
Am Ende Schiffer und Kahn, Qayiqchini o ’z go’shasida .
Und das hat mit ihren Singen Singib ketar suv parisining
Die Lorelei getan. O’sha g ’amgin ashulasiga.

(Ubersetzt von Mahliyo Muhammadiyeva, 
Studentin der Uzbekischer National Universitat)

7. Lesen Sie den Fabeltext „Der Fuchs und der Storch“ und 
sprechen Sie alle „a-, o-, und u- Laute lang und kurz wo es 
notig ist.

Ein Fuchs und ein Storch hatten mit einander Freundschaft 
geschlieBen, der Fuchs wollte einmal den Storch bewirten: 
„Komm zu mir , besuch mich einmal, mein Lieber! Ich gebe dir 
schone Dinge zu essen.“

Der Storch kam zumm Fuchs und wartete auf den 
Festschmaus. Aber der Fuchs hatte GrieBbrei gekocht und ihn breit 
auf einen Teller gestrichen. Er trug das Mahl auf und notigte 
den Gast mit siiBen Worten:“ IB, mein Lieber ! Ich habe alles 
selbst zubereitet“.

Der Storch klopfte mit dem Schnabel auf den Teller herum 
konnte aber nichts fassen. Der Fuchs leckte und schleckte den Brei 
, bis der ganze Teller leer war. Als der Fuchs den Brei ganz 
allein gefressen hatte , sprach er .“Hat s geschmeckt? Mehr kann 
ich dir nichts anbieten“. -  „Danke schon“, antwortete der Storch, 
„komm du morgen zu mir und sei mein Gast“ Am niichsten Tag
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kam der Fuchs zum Storch, Dieser hatte eine Suppe gekocht und 
sic- in einen hohen Krug mit engem Hals geschiitet. Er stellte 
den Krug auf den Tisch und sprac i : „IB , mein Lieber! Ich babe 
die Suppe seibst zubereitpt

Der Fuchs tanzte um den Krug herum. Sein Kopf war zu 
dick , er konnte ihn nicht in den Krug stecken. Er beruch den 
Krug und beleckte ihn , konnte aber vom Innhalt nichts 
erreichen. Der Storch aber stand auf semen langen Beinen und 
pickte und schltirfte mit seinen iangen Schnabel die Suppe 
restlos aus dem Krug. Danri fragte e r :
„Hat s geschmeckt? Mehr kann ich dir nichts anbieten.“
Der Fuchs argerte sich sehr . Er wollte sich fur eine ganze 
Woche satt fressen und muBte nun mit knurrenden Magen 
heimgehen.

Ш.5. Die Phoneme [ i: ] und [ i j.

Die deutschee Phoneme [i:] uid [ i ] sind nicht labialisierte 
Vokale der vorderen Reihe der hochsten Zungenhebung.

Das Phonem [ii:] ist lang und geschloBen , das Phonem ,,i“ 
ist kurz pnd offen. Bei der Artikulation beider Laute sind die 
Lippen oval geoffnet, die Kieferoffnung ist eng.

Der Zahnreihenabstand ist beim langen ,,i:“ geringer als 
beim kurzen ,,i“. Die Forderzunge hebt sich starker zum harten 
Ciaumen. Bei der Artikulation beider Vokale hat die Zungenspitze 
Kontakt mit unteren Schneidezahnen. Die Lippen sind leicht von 
den Zahnen abgehoben. Der Gaumensegel ist gehoben . Die 
Muskelspannung ist kraftig und die Lage der Sprechorgane bleibt 
von Anfang bis zum Ende der Artikulation stabil.

Es gibt im usbekischen keins gleich artikulierende Laute, 
aber das usbekische
,,i“ in Wortem «qish», «qishloq» ahnelt sich dem deutschen ,,i“. 
Die Muskelspannung ist viel schwacher als im Deutschen und die 
Lage der Sprechorgane ist labil.

Das kurze [i] wird gesprochen:
l.bei Schreibung ,,i“ und ,,y‘; in einef geschlofienen Silbe, 

die man nicht offiien kann:
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der Wind ('vmt], das Kind |'kint|. Sydney [sidni:]
2, bei Schreibung |i] in den Suffixen -icht,-ig,-im,-iin,-is,-isch,- 

it,-lich,-nis und im Suffix„-ik“, wennesunbetontist,z.B.: dasGedicht 
/gd'di(tj,siebzig[' zi: ptsi9],Lehrerin [' 1е:гэпп], Hemmnisfhemnis], 
billig, komisch, Hindemis, Gift, Traktit, Phonetik.......

Das lange [ i:] wird gesprochen:
1. bei Schreibung „i“ in einer offenen oder relativ geschloBenen
Silbe, z.B.:.* der Igel fi.gal], derTitel ['ti:tal];
2. bei Schreibung «ie»,»ih»,»ich», ,,il“, ,,iel“, ,,ik“,z.B.: siegen

|'zi:gan], ihn [’i:n], die Musik [mu zi:k], die Fabrik[fab’ri:k],
die Melodie [me.lo. di:|,Ventil [vsn'ti:!], probieren [pro.‘bi:rdn]

3 bei Schreibung «ее», «еа» «у» in Wortern aus dem 
englischen,z.B.:: Lear ['li:rj,der Zylinder [tsiflindar], Spleen [ 
’/рН:п], Shakespeare [ ’ Je:kspi:r]

Schriftliche Grafemen von [i:] :

[i:|

wir viel ihm fliehen

Ubungen:
1. Horen und sprechen Sie langes, geschlossenes [ i : ] An-, In- 
und Auslaut
ihm Bier sieben bieten die
ihn hier Tiefe Miete Knie
ihr mir lieben ziehen Melodie
wir Tier sieg schiessen Phantasie
vier diese siegen zielen Theorie
2. Kurzes, offenes [ i ] im An- und Innlaut:
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im bin ist mit ich
wind Tinte bist sitzen mich
1 isch in ivlitte Bitte dich
sitzen mitten Fisch schieken sich

3. Horen und sprechen Sie verschieclene [i}-A rten: '
Nation [nat'sio.n], Funktion, Auktion, sanktionieren, 
rationalisieren
intensiv, Industrie, Infinitiv, Brigitte, illustrieren, imponieren,
nnprovisieren,
Impulsiv, vierundvierzig, tiefsinnig
Spanien, Italien, Asien, Brasilien, Indien, Kollegium, Aluminium, 
Germania, Alemannm, Bavaria, Teutonia.....

1. Horen und sprechen Sie [i:] und [i] nach einander:

M icnc - Minne, Miete - Mitte, niemals - nimmer. Liter - litten,
■.il licit - Sitten
I iebe - Lippe, Wiesen - Wissen, Stiel - still, bieten - bitten, 
ilnicn - innen
Vn-r Firm, gieren - girren, flie.gen - flicken, rief - Riff

V Sprichworter und Redewendungen zum Lesen und 
I 4)crsct/.cn:

IB , was gar ist, trink, was klar ist, sprich , was wahr ist. 
W ic man die Kinder erzieht, so hat man sie. Wo Liebe ist, ist 
MilWcrstandnis. Wer wissen will, darf den Irrtum nicht fiirchten. 
I in I’rcunliches Gesicht ist das besti; Gesicht.
Mi lie Wasser sind tief. Alte Liebe rostet nicht. Wo Liebe 
Mlilil, sieht man keine Domen. Probieren geht iiber studieren. 
Mil I.iigen und Listen full' nicht deine Kisten. Hinter dem 
<iittcr schmeckt auch der Honig bitter. Wie du mir, so ich 
(In; auf Schritt und Tritt; es geht mir an die Nieren.

<» Das Gedicht zum Lesen und transkribieren:

Dich sah ich, und die milde Freude 
Flofi von dem siiBen Blick auf mich;
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Ganz war mein Herz an deiner Seite 
Und jeder Atemzug fur dich.
........ J.W. von Goethe , Willkommen und Abschied

8. Das Gedicht zum Lesen und auswendiglemen:

Gefunden (von Yohan Wolfgang von Goethe)

Ich ging im Walde ImSchatten sah ich
So fiir mich hin Ein Bliimchen stehen,
Und nichts zu suchen Die Sterne leuchtend
Das war mein Sinn. Wie Auglein schon.

Ich wollt' es brechen 
Da sagt’ es fein:
Soil ich zum Nelken 
Gebrochen sein?

Ich grub's mit alien Und pflanzt'es wieder
Den Wurzlein aus, Am stillen Ort;
Zum Garten trug ich's Nun zweigt esimmer
Am hiibschen Haus. Und bliiht so fort.

8. Lesen Sie die uzbekische Ubersetzung dieses Gedichtes

Izlab - izlab topganim (Gefunden)

O’rmonga bordim....
Yuvmoq uchun ko’ngil oynasin. 
Lek hech narsa izlamadim, yo’q! 
Sayr etish edi maqsadim.
Shu on ko’rib qoldim bir ajib, 
Gullab-yashnab turgan gulchani. 
Go’zallik ham shunchalarmikan?! 
Gulcha emas , bir yulduzchani, 
Termulaman uzoq, to’ymayman, 
Mayin yelga o’xshar yuzlari. 
Musaffodir oppoq tong qadar, 
Yulduz misol porlar ko’zlari.
Uzib olishni istadim chindan, 
Shivirladi ohista shu on:
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-Nahot so’lish vaqtirn keldimi?!
Lek yashashni istayrnan hamon.
Mening uyim go’zal bog’in i,
Bezab turgin, ey go’zal g’uncha!
Senda ko’rdim baxtning tog’ini,
Sen mo’jiza, sen latif g’uncha!
Kovlab oldim og’ritmay jonin,
So’ng o’tqazdim bog’im to’riga.
Muruvatdan qilib tuprog’in,
Cho’miltirdim mehr nuriga.
Sokin joyda o’sa bcshladi,
Yana qayta butoqlacli u.
Hamon yashnab turibdi, axir 
Muhabbatning nishoiasi bu.

(Die Ubersetzung von Aqida Amirowa, 
Studentin der Usbekischer National 

Universitat).

III.6. Die Phoneme [s:],[e] und [e:].

Die deutsche Phoneme |e:], [e] und [e:] sind nicht 
liihuilisicrte Vokale der vorderen Reihe der mittleren 
/iingcnliclnmg.

Das le] ist kurz und offen, das [e:]-lang und offen, und das 
| o: | -lang und geschlossen.

Bei der Artikulation dieser Vokale sind die Lippen oval und 
niKpannt. Der Zahnreihenabstand betragt bei [e:]-10-12 mm, bei 
| i::|-I5 mm, und bei [e]-15-20 mm.

Die Vorderzunge hebt sich bei [e:] kraftiger zum 
Voulcrgaumen als bei [e] und [e:].

Bei der Artikulation dieser Vokale hat die Zungenspitze 
kunlakt mit den unteren Schneide/^hnen. Die Lippen sind leicht 
v o n  den Zahnen abgehoben, spent aber den Eingang in die 
Nasenhohle nicht vollkommen ab.

Die Muskelspannung ist kraftig und die Lage der 
Spicchorgane bleibt von Anfang bis; zum Ende stabil.
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« s «grafemasi fonetik yozuvda .! xilda bo'ladi: 
e

|e:] [eJ I e: |

f've:k] ['heftj [’'8:пЭ1п|

Die deutsche Vokale [ e: ] und [ e ] ahneln dem usbekischen ,,e“ 
. Im Anlaut der usbekischen Wortem wie: elchi, erkin , e’tibor aber 
die deutsche ,,e“ unterscheidet sich von dem usbekischen ,,e“ durch 
seine Dauer. ;

Das [ б ] wird gesprochen bei Schreibung ,,e“ und ,,a“ :
1. in einer geschlossenen Silbe, die man nicht offnen kann,z.B.:

gem [gem], andem ['’endSm], fest [ 'fest ]
2. bei Schreibung «е» in Prefixen -er,-ver,-zer,-ent,-emp ,z.B.:: 

erzahlen{’er'tse:lcin], verstehen [fer'ste:<9n], zerlegen [l:ser'le:g3n] 
,entnehmen ['ent'ne:m3n],empfangen [’em'Rfarjdn].

Das Phonem [s:] wird lang gesprochen:
1. bei Schreibung «а» in einer offenen oder relativ 

geschlossenen Silbe,z.B.:
: die Baderf'be.dd r], klaren [kle:rdn],der Bar fbe.rj, die 

Plane['р1а:пэ]. : ^
2. bei Schreibung «ah»: die Ahre ["г:гэ], wdhleft ['vE:lm],zahlen 
['tse.lonj.

Das Phonem [e:] wird lang gesprochen:
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1. bei Schreibung «е» in einer offenen oder relativ geschlossenen 
Silbe: lesen ['le.zsn], geben['ge:b3n], legen [’le:gsn], der Weg [’ve:k]
2. bei Schreibung «ее», «eh»: die Beere ['be:raj, nehmen ['пе:тэп], 

bei Schreibung .,e“ vor einfachen stimmlosen «t» und «к»in
Wortern aus dem Franzosisohen,z.B.: Manet [ma.'ne:tj,die 
liihliothek [biblio. 'te:kj, Diskothek [disko. 'te:kj.

iibungen:
I. 11 ben Sie die Aussprache folgeriden Vokalphonemen vor dem 

Spiegel:
|a:]-[ a ], [e:]-[e:]-[£] und [i:]- [i] .

1. Horen und sprechen Sie folgende Worter, dan transkribieren
Sie sie:

a) Ehre, edel, emst, elf, see, jeder, Meter, Weg, Schnee, nehmen, 
j’chen, Hebei, Bewegung, stehen, legen, fegen, Fehler;
b) Alire, ahnlich; Gemalde, Ratsd, Gesprach, bewahren, Plane, 

j .iliK-ii, schamen, maBig , Gerat, Rader;
t )l eld, bestellen, Felle, Hande, stemmen, stechen, Wetter, Treppe, 

l eke, fechten, Zettel, Brett, heftei, helfen, streng, gerecht, recht, 
I leek, denken, Fest

3. I loren und sprechen Sie [ e:], va { e ] in verschiedenen 
I’osilionen im Wort

| c: | eben, Ebene, edel, ehe [’e:s], ehren, ehrlich, Emir 
| ’t. ’mir], erstens [”e:rstans], Beeren, begehen, beschwerden, 
liceie, Dehnung, gegen, Herd ['he:ri], Jeder, ledig, Lehm, Mehl;

| i:: | Ahre, ahnlich, Ara, Arztin; Bar, maBig, Casar,
I >iiii|(li.'V.:t], erzahlen, schamen, fahig, Kafer, klaren, PrAmie, 
■.:i).'.en, Trane, wahlen, zahlen;

| r. | Achten, andem, argern, Araiel, Asthetik, Echo, Ecke, elf, 
I liem, endlich, eng,erlauben, essen, etwa, extra,Egoismus,Elefant, 
I tvmologie, evakuieren

Uecher, bellen, denken, drangen, gelb, jetzt, Sacke,Chemie, Debiit, 
I k-vise;
l.llorcn und sprechen Sie verschiedene [ e ] Arten nacheinander 
linip, und kurz:
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a) Abgeber, verkehrt, Eksem, Elektrode, Elernit, verelenden, 
eminent, erbrechen, Esperanto, Bstlanda expedieren, 
Experiment, extrem;

5. Lesen und ubersetzen Sie folgende Spithworter und 
Redewendungen:

Im Wege stehen; jemanden zur Rede stella;jemanden ins 
Gebet nehmen; auf Weg und Steg; unter die Her kommen; 
etwas zum besten geben; Friede emahrt, Uiiede verzehrt; 
Mairegen bringt Segen; Der Hehler ist nicht ssser als der 
Stehler; Andere Stadtchen, andere Madchen; filing begert, 
Sommer emahrt, Herbst bewahrt, Winter verzelt Neue Besen 
kehren gut; Lieber ein Ende mit Schrecken als s e  Ende; Jung 
gelehrt, alt geehrt;
Wer die anderen nicht ehrt, ist der Ehfe selbst it wert.
Zweck des Lebens ist das Leben selbst(Goethe).

Zungenbrecher: Esel essen Nesseln nicht, Neln essen Esel 
nicht.

Spruche : Wer nicht mit der Zeit geht, wird von ihr 
iibergegangen werden(B.Brecht).

6. Das Gedicht zum Lesen und Transkribieren
1. Ihretwegen 

ist er durstig 
ihretwegen
sind die Schuhe 
voller Staub- 
ihretwegen 
geht er nun 
zu den Kanonen.
Uwe Berger. Der Trinkende

2. Stunden geben, immer Stunden, 
wer hat doch die Qual erfunden!

b) fallen-fehlen -  Fallen Reeder - Rader - letter,
Seele -  sagen - Sanger Bett - Beet - betta 

stellen-stehlen - stahln 
W esen-wessen-wShrtil 

Feder-Vetter-VSter

bergen -  baten - Betten
beten-Betten-BSder
reden-retten-Rader
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An den Stuhl wie angebunden 
Sitzt man, bis der Tag entschwunden.
In den Stunden, in den Stunden 
Wird geplagt man und geschunden, 

und die einzigen, die uns munden , 
sind halt doch die Schaferstunden. (Peter Cornelius)

1П.6. Das Phonem [ э ]

Das reduzierte [ э  ] ist ein kurzer Vokal der mittleren Reihe 
und Zungenhebung. *Bei seiner Artikulation hebt sich die 
Miltelzunge maBig zum harten Gaumen, die Zungenspitze hat 
Kontakt mit den unteren Schneidezahnen. Das Gaumensegel ist 
gchoben, die Muskeln sind gespanrit.

Das [ э  ] darf nicht durch das kurze ,,e“ ersetzt werden.
Es wird gesprochen:

l.)in unbetonten Suffixen, z.B.: [’i§ ha:ba ], [des 'ta:gas], 
kommen,

lesen . fahren...
2) in den unbetonten Prafixen be-und ge-z.B.: [ba'ginS n] ,

| цз' котэп]...
3) in den !5uffixen -chen, -tet, -test, z.B.: Madchen , 

sprechen, antwortet, antwortest;
Passen Sie auf: der Aufenthalt f ’aofanthalt], der General [ge. 

n.Vra:l ]
Literatur [ litara.'tu.r ]

Ubungen:
1. Lesen Sie die W6rter mit den Prafixen be- und ge- ohne 

Bctonung:
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bekommen beginnen betreten be^prechen Beginn 
beobachten Bezirk Bericht begehcn, bequem
beachten bedecken.....
gefallen gefiel gesprochen Gebiet genug genau 

gewis Gehalt Gericht gebrauchwen gegeben gerade geraten gering ...
2. Redusiertes [ a] im Auslaut:

Same - Summe , Rabe - Range, Wage - Woge, Rose - Rosse
3. Redusiertes [ э ] in Suffixen:

besser Fahrer kleiner lauter Leiter Schwester Vater Zucker;
Apfel Esel Handel handeln Sessel Zirkel;
Backen baden bieten danken fragen heiraten; 
Bessem verbessem Kindem verkleinerrr

4. In folgenden Suffixen [ э ] wird nicht ausgesprochen:
reden[ 're:dn], rufen [ ru:fn], handeln [ 'handln] Mantel ['mantl] 

Himmel ['himl ]
5. Lesen Sie dieses Beispiel und ttbersetzen Sie es:

Ein Irrtum, welcher sehr verbreitet und manchen Jiigling 
irrclcitet, ist der: daB

Liebe eine Sache, die immeer viel Vergniigen mache 
(W.Busch)

Wo Liebe gesat, wird Freude gemaht;

III.7. Die Phoneme[ y: ] und [y]

Die Vokalphoneme [ y: ) und [y ] sind labialisierte Vokale der 
vorderen Zungenreihe , hochster Zungenhebung, ihre Artikulation 
ahnelt sichder Artikulation der Vokale [i:] und f i ].

Das Phonem fy:| wird mit der selben Zungenlage artikuliert 
wie das lange [ i: ], aber die Lippen sind dabei gerundet und 
vorgestiilpt wie beim langen [ u: J, die Muskeln der Sprechorgane 
sind stark gespannt.

Das Phonem [y:] wird gesprochen:
a) in betonter offener Silbe : ['у:Ьэп], ['y:bug ], [''y:barzetS9nJ;
b) bei Schreibung “uh” : fuhlen- [''fyilan], kuhl -['ky:l], kuhn, 
fuhren....
c) bei Schreibung ‘ii’ in relativ geschlossenen Silbe: Tur-Tiire 
[ ty:r - 'ty:ra];
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•I) in W o rte r  f re m d e r  H e rk u n ft : L y rik  [ 'ly : r ik ] ,  ty p is c h  [ 'ty :p i  / ] .

Das Phonem |y ] wird kurz gesprochen:
a) vor mehreren Konsonanten in geschloBenen Silben : Muller 
| mylar], miissen [mysan], Briicke, gunstig, Punktlichkeit............. .
b) In entlehnten Wortern in nicht betonten Position: Agypten 
I’V.gyptan]

Typ, anonym -  Anonymitat, Psychologie, Psychiater, ,
1 )ynainik,Dynastie...

Ubungen:

1. Langes, geschlossenes “u” im An- und Inlaut:
a) IJbung iiblich iibrig uben iiber iibrigens uberhaupt iiberfahren 
iippig Ypsilon;
b) miide Suden liigen Slid spurcn geniigend druben Wiiste fuhlen 
Buhne Stiihle fuhren Miihle miihsam kiihn riihmen

I -yrik typisch anonym Menu Zyklus Typ Psyche['psy:x3]
Analyse Physiker Syrien Asyl;

2. Kurzes, offenes “ iii” im An- und Inlaut:
lirucke Briinne biirgen drucken miissen niitzen wunschen fiinf 

Hi lien punktlich gunstig futtem ^'iirfel Miindel Geriiche Miinze 
Miicke Syntax Gymaastik Burger Miiller Niisse Hymne;
3. Horen und lesen Sie [ у : ] -  [ у ] nacheinander:

Miihle - Muller Niistem - Niisse Liineberg - Lummel liigen - LUcken 
liiigen - Riicken Fliige - Flugge E iihne - Bunde Hute - Hutte

4. Horen und lesen Sie die Worter mit den Phonemen [i:J und [y] 
Wortpaar fur Wortpaar, achten Sie dabei auf die Lippenbewegung:
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liegen - liigen Riegen - Riigen Wiese - Wiiste vier - Шг 
Fliege - Fliige sieden -siiden schieben - Schiibe Stiele- Sttihle 
Biene - Biihne Tier - Tiir

Biene - Biihne dienen - Diinen Ziege - Ziige Kiel - 
kiihl

5. Horen und lesen Sie die Worter mit den Phoneiiien [u] und [yj:
Mutter - Mutter Wunsch - Wiinsche Flufi - FliiBe Fuchs

- Fiichse
Mund - miindlich Nutzen - nutzlich Schmuck - 

schmiicken
6 . Lesen Sie folgende Sprichworter und Redewendungen. 
Ubersetzen Sie sie in Ihre Muttersprache:
Im Triiben fischen; es griint und bliiht; hiiben und driiben; 
belugen und betriigen; in Hiille und Fiille; vom Gluck 
begiinstigt;
Wer liigt , der betriigt; UberfluB bringt UberdraB; Viele 
Brilder, schmale Giiter; Ein goldener Schliissel offnet alle 
TUren. Frilh ilbt sich, wer ein Meister werden Will; Wer tief 
pflligt, muB tief diingen; Erst der wird glucklich sein, der sich 
verschenken kann; Ein unniitz Leben ist ein friiher Tod 
(Goethe).
7. Lesen Sie kurzen geschlossenen ,,u“ in Fremwortem aus dem 
Griechischen:

Glyzerin, Gynakologie, Hydrant, Hygiene, Hyperbel, 
Kybemetik,

Lyzeum, Physik, Psychiater

Ш.8. Die Phoneme [ 0 : ] und [ ee ]

Bei der Artikulation des Vokals [ 0 : ] hat eine enge, kurzes 
[ oe ] hat eine mittlere Kieferoffnung. Die Lippen sind ahnlich 
dem [ o:], beim [ 0:] gespannt, kraftig nach vom gewolbt und 
eng gerundet, beim kurzen [oe] weniger gespannt, locker nach vom 
gewolbt und weniger gerundet. Die Mittelzunge ist beim [0:] 
starker als beim [ oe ] gehoben.

Wenn die Lippen nicht geniigend gerundet werden, entstehen 
[ £]- Laute.
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| о ;I, ist ein langer , enger, labialisierter Vokal der vorderer 
Kcilic, der mitlleren Zungenhebung

| oe ] ist ein kurzer , weiter, labialisierter Laut der vorderen 
Rcihe der mittleren Zungenhebung.

Das usbekische ,,o'“ ist dem deutschen „0“ ahnlich. Der 
Cirad der Zungenhebung und der Labial is ierung ist beim 
usbekischen ,,o'“ geringer, die Lage der Sprechorgane ist labil.

Das ( 0 :] wird gesprochen:
a) in betonten offenen Silben : Mobel [ 'т 0:Ьэ1], bose ['b0: za];
b) in relativ geschlossenen Silben: 16zen-er lost [ ' ’e.r'le: zt ];
c) bei Schreibung “6h” oder “oe” : Sohne [ z 0:na], gewohnlich
[g 3'v0:nlic], Goethe [ 'go.ts ];
d) in entlehnten Wortern : Kontrolleur [kontro.'lw : r] 
der Ingenieur [ 'inje. m0:r];

Das kurze [ <e | w ird gesprochen :

a) in geschlossenen Silben: Wort - Woter [ Voe Лэг], кбппеп 
[когпэп], die Stocke ['/toekaj, zwolf, Loffel. 

tibungen:

1. Langes geschlossenes [ 0: J im An-, In- und Auslaut:
a) Ol ode Osterreich Ohr Odland osterlich olen;
b) bose Hohe m6glich Hofe losen notig Redakteur 

Sohne Hohe H6fe losen Lov/e notig Hohle Kommandeur 
Regisseur Redakteur Kontroleur

c) Milieu Monsieur [ mo'sie: ].

2. Kurzes, offenes [ oe ] im An- und Inlaut:
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a) Offnung ostlich 6ffnen 6ffentlich ortlich ofters; 
b) Koln Korper Loffel zwolf Moller wir mochten 

vollig sch6pfen 
Tochter nordlich Worter fordem Borse Korper 

Kom6diant.
3. Horen und sprechen Sie [0 :] und [ oe ] nebeneinander:

Mohne - Monch Lowe - Loffel gewohnen - gewonnen 
mogen - mochte notig - nordlich storen - storisch 
Tone - Tonnchen Goethe - Gotter Konig - konnen

4. Gegenuberstellung von [e: ] - [0 : J , [e ] - [ oe ] ,  [ 0: ] -  [0 : J 
und [ о ]-[ 0:]

a) Meere - M ohre; Lehne - Lohne; lesen - losen; Sehne - 
Sohne;
fegen - Vogel; Besen - b6se; Kehle - Kohler; Hefe - Hofe; 
Magen - M6hre; Magen - mogen; tatlich - todlich; Kahne - 
Konig;

b) MSchte - mochte; Recke - Rocke; Warter - Worter; 
Sflckchen - S6ckchen;
ffillig - vollig; stecken - Stocke; Becken - Воске; kennen - 
konnen;
Kerne - Komer; Kellner - Koln; Marz - Mortel; Nerz - 
nfirdlich....

c) Not - Note; Lohn - Lohne; Sohn - Sohne; Vogel - Vogel; 
groB - groBcr; Rom - Romer; tot - toten; Hof - hoflich;

d) Loch - Locher; Rock - Rocke; Wort - Worter; Frosch-Fr6sche

5. Beispiele zum L esen und Transkribieren:

Schwarze Rocke, seidene Striimpfe,
WeiBe , hofliche Manschetten,
Sanflte Reden, Embra’sieren-
Ach, wenn sie nur Herzen hatten! (H.Heine)

«Roslein, Roslein, R6slein rot,
Roslein auf der Heiden» (J.W.Goethe)

62



Mein Yater, mein Vater, und horst du nicht,
Was Erlenkonig mir leise verspricht?»............
Meine Tochtej: sollen dich warten schon..........

(J.W.Goethe)
<». I loren und sprechen Sie Spriclnvorter und Redewendungen,
' buin ijbersetzen 

Sh- sie in ihre Muttersprache:
M an soli Boses nicht mit Bosem vergelten; Boses muB mit 

Hosem enden; Piinktlichkeit ist die Hoflichkeit derKonige; Wo 
1 rosche sind, da sind auch «Siorche; Hore viel und rede 
wcnig; Gesunder Korper, gesunder Geist; Viele Kopfe gehen 
cliwer unter einen, Hut. Jemandem die Augen offnen; Ol auf 

*lic Wogen gieBen; Kunst kommt vonKonnen.

III.9. Diphtonge [ ao j, [ ae ] va [ Э0 ]

Im Deutschen gibt es drei Diphtonge (Doppellaute), die 
miii- untrennbare Einheit bilden. Das sind: -

“ei” und “ a i “ [ ae ]
“eu “ und “au” [ Э0 ]
“au” | ao ]

i ■ -■ ' .
Die Diphtonge g;ehoren zu einer Silbe und zu einem Phonem 
Der Diphtong „ei“ und ,,ai“ besteht aus einem kurzen ,,a“ 

miuI einem kurzen ,,e“. eine Gleitbewegung verbindet beide Laute
/и einer einsilbigen Einheit: Seite, leicht, eins, Mai, d re i, ..........

Der Diphtong ,,,au“  besteht aus einem kurzen ,,A“ und einem 
kurzen ,,o“ : auf, Haus, Bau, Aufbau, Aufgabe, Laut, genau,
lausend.............. ■< ■■■, ‘ v?-. :r! v

Der Diphtong ,,eu“ und ,,au“ besteht aus einem kurzen ,,o“ 
und einem kurzen „6 euer, each, deutsch, Europa, Gebaude, 
пси, treu ,.....

Im Usbekischen und Russischen gibt es keine Diphtonge als 
selbststandige Laute.

Ubungen:
I. Lesen Sie die Worter mit folgenden Lautfolgen :
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[а:] - [о:] - [ ао ], [ а : ] - [е : ] - [ ае ] ;  [ж 1 - [ э0 ] - [ао|

а) МаВ - Moos - Maus 
Gras - groB -Graus 
Rahm - Rom - Raum 
Hasen - Hosen - Hausen

c) eigen - augen 
freien - freuen 
Eiie - Eule 
Breite - Braute

b) lahm - Lehm 
Wahn - wen 
Rabe - Rebe - 
Sahne - Sehne

Augen
Frauen
Aula
Brau

Leim
Wein
Reibe
seine

2. Lesen Sie Diphtongen in verschiedenen Positionen im Wort:
a) [ ao ] Augenbraue - Auflauf - Auslauf - Auslaut 

Aufnahme - Aufschlag - Auslage - Aussage 
Brauhaus - Haubau - Kaufhaus - Staubsauger 
Autor - Pause - genau - vertrauen

eins - Eidmer - Ei - Eile haben 
- Heine - Lorelei - vorbei 
Rosenheim - Heimatland - Eisbein

b) ( ae ] Eile - eigen 
einschreiben 
Eigenheim •

Heiterkeit -
WeiB Wein

c) [ 30 ] Europa
Hauser - deutsch 

Neuordnung
3. Das Gedicht zum Lesen und Transkribieren

Bayern, Meyer 
- euch - auBerlich - Aule

Feuerzeug - Freundetreue - neu -

О ihr Madchen, о ihr Weiber,
Arme, Beine, Kopfe, Leiber,
Augen mit den Feuerblicken,
Finger, welche zartlich zwicken,
Und was sonst fur dummes Zeug- 
Krokel, er verachtet euch. ( Tobias Knopp )

4. Lesen Sie folgende Redensarten, Redewendungen und 
Sprichworter.

Lemen sie Punkt„a“ auswendig!
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a) Blaue Augen - Himmelsaugen
Braune Augen - Liebesaugen 
Schwarze Augen - Diehesaugen 
Giraue Augen - Katzenaugen

Weit und breit; zu gleichen Teilen; eine kleine Weile; 
k lein aber mein; ein Tropfen auf den heilien Stein; daheim bleibt 
daheim.

Eile mit W eile; Einmal ist keinmal; Was ich nicht weiB, 
macht mich nicht heiB; Ohne Fleifi kein Preis; Wenn ein 
Geheimnis wissen drei, so ist es bald gemein Geschrei;

b) In Saus und Braus; grau in grau; saure Trauben; 
jemandem den Daumen aufs Auge driicken; etwas in Kauf 
nehmen;
Gut gekaut ist halt' verdaut; Wer kaufit, was er nicht braucht, 
muB bald verkaufen, was er braucht; Was du hast in deinem
1 faus, das plaudere nicht vor andern aus;

e) Treue um treue; sich ins Zeug legen; lieber heute als 
morgen; Kleider machen Leute; Untreu bringt Reu; Morgen, 
morgen ,  nur nicht heute, sprechen alle faulen Leute; Geteilte 
Freude ist doppelte Freude; Verbeugen ist besser als heulen; 
Auf Leid folgt Freud.

III.10. Uberkurze Vokale [ J[ ], [ у ], [ Q ] und [ Y ]

Unsilbische Vokale [ i  ], [ у ], [ 9  ] und [Y] werden in 
Wortem fremder Herkunft vor einem Silbenbildenden Vokal 
ausgesprochen und werden mit ihm zu einer Silbe.

Ihrer Artikulation nach sind sie dem entsprechendem langem 
Vokal gleich, werden aber etwas undeutlicher gesprochen.

Ihrer Qulitat nach sind sie gtjschlossen, ihrer Quantitat nach 
iiberkurz, z.B.:

[ i  J : die Union [ u'nio:n ], grandios f gran'diorz ], Produktion ,
1 delegation, Million, Spanien; die Familie [fa.’mi: lb  ], offiziell [ 

Oli.’tsiel];

65



[ у | : Februar ['fe:bru a.r], Januar [ja:nu.a.r], Statue;
[ Q ]: die Toilette [ toa'lets], das Foyer [ foa'je: ];
| \ f ) : das Etut [ e .'tyi: ]

П1.11. Charakteristik der deutschen Vokalphoneme
( Wiederholung)

Wie schon im ersten Teil des Lehrbuches erwahnt wurde 
(siehe Seite 29), alle deutsche Vokalphoneme werden nach 
folgenden sechs Merkmalen klassifiziert, namlich:

1. Nach der Zungenreihe( Zungenstellung)
2. Nach der Lippenstellung
3. Nach der Vokaldauer( oder Quantitat)
4. Nach der Qualitat
5. Nach der Zungenhebung( Hebungsgrad derZunge)
6. Nach der Artikulationsstabilitat.

I. Nach der Zungenreihe unterscheidet man die deutschen 
Vokale in Vokale der vorderen Reihe, bei deren Aussprache 
die Zunge vorgeschoben wird :[ i: - i], [y: -y ] , [ e: - e : -e ],[ 0:
- oe] und f a  } und Vokale der hinteren Reihe, bei deren 
Aussprache die Hinterzunge nach hinten geschoben wird : [ u: - 
u],[o: -o],[a:]
2. Nach der Lippenstellung unterscheidet man 

labialisierte'(gerundete):
[ о: - о ],[ u: - u ] ,[ у: - у ],[0:]- [oe]und nichtlabialisierte 

( ungerundete) Vokale: [a: - a ] ,[ i: - i] ,[e: -e : -e ] .
3.Nach der Vokaldauer(Quantitat) zerfallen alle deutsche 

Vokale in 8 iange und in 7 kurze Vokale.
4. Nach der Qualitat konnen deutsche Vokale in offene und 
geschlossene eingeteilt werden. Alle lange Vokale, auBer [ a: ] 
und [e:J sind geschlossen. Alle kurze Vokale und lange [a:] 
und [£:] sind immer offen.
5. Nach dem Grad der Zungenhebung unterscheidet man 3 
Arten der Hebungsgrad:

Tiefe Hebung : [ a: - a]
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Mittlere Hebung: [ e: - e  : - t: 1, [ 0 : - oe ] Д о : - э], [э] 
Hohe Hebung: [ i: - i ] Д  у : - у ] ,  [ u: - и ].

6. Nach der Artikulationsstabilitat werden deutsche 
Vokalphoneme in Monophtonge und Diphtonge eingeteilt. 
Im Gegensatz zu den einfachen Vokalen (Monophtongen), die 
das Resultat einer festen Artikulationseinstellung sind, 
entstehen die Diphtonge durch eine Gleitbewegung von einem 
Anfangs- zu einem Endiaut.
Es gibt im Deutschen 15 Monophtonge und drei Diphtonge.

111.12. Plain einer phonetischen Wortanalyse

Bei der phonetischen Wortanalyse sind folgende Merkmale 
sehr wichtig:
1. Zu welchem Wortart gehort das Wort? -  Es kann sein ein 
einfaches Wort(Substantiv, Verb, Adjektiv u.a.), ein 
zusammengesetztes Wort, ein abgeleitetes Wort u.a.
2. Aus wieviele Buchstaben besteht das Wort? Und aus 
wieviele Lauten besteht es?
3. Warum fdllt aie Zahl der Buchstaben und der Laute nicht 
zusammen?(manchmal kann im Wort die Zahl der Buchstaben 
und der Laute nicht zusammenfa) len).
4) Aus wieviele Vokalen und Koisonanten besteht das Wort?
5) Aus wieviele Silben besteht das Wort, (charakterisieren Sie die 
Silbenarten: offen, geschloBen, relatjvgeschlossen) •
6) Wo falltdie Betonung(Haupt-. Nebenbetonung)?
7) Bestimmen Sie alle Vokale und charakterisieren Sie sie 
nach folgenden sechs Merkmalen:

a) nach der Quantitat: (lang -  kiirz)
b) nach der Qualitat: ( offen -  geschlossen)
c) nach der Lippenstellung( labialisiert - nichtlabialisiert)
d)nach der Zungenreihe:( vordere, mittlere, hintere)
c) nach der Zurigenhebung( tief г, mittlere, hohe)
k) nach der ArtikulationsstabiIitiit(Monophtong, Diphtong)

8) Bestimmen Sie alle Konsonanten und charakterisieren Sie 
sic nach Folgenden drei Merkmalen :
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a) Nach der Beteiligung der Stimmbander ( stimmhaft, 
stimmlos,..)

b) N achderArtikalationsstelle(Lippenlaute,Zahnlippenlaute,V order 
-zungenlaute, Mittelzungenlaute, Hinterzungen laute, 
Zapchenlaute, Kehlkopflaute)

c) Nach der Artikutationsart:
Gerauschlaute: Verschlusslaute, Engelaute, Affrikateri; 
VerschluBoffnungslaute: Nasale, Seitenlaute, Schwinglaute - 
Zitterlaute.

111.13. Muster einer phonetischen Wortanalye

B. (Buchstaben) - 7 K. (Konsonanten) - 4 
L. (Laute) -6  S. ( Silben) - 2 
V.(Vokal)- -2  B. (Betonung) -1

Das ist ein einfaches Substantiv. In diesem Wort gibt es 6 
Buchstaben, aber 5 Laute. Die Zahl der Buchstaben und der Laute 
fallt nicht zusammen. Denn Laut I p] bezeichnen wir in der 
Orthographie mit 2 Buchstaben. Dieses Wort bekommt nur eine 
Betonung. Diese Betonung fallt auf die Stammsilbe des Wortes 
['grup]. In diesem Wort gebt es 2 Vokale, 3 Konsonanten und 2 
Silben. Die erste Silbe ['grup] ist betont und offen, die zweite 
Silbe ist [an] - unbetont und geschlossen,

Der erste Laut des Wortes ist [ u]
• nach der Quantitat ist - kurz;
• nach derQulitat ist - offen; ч,
• nach der Lippenstellung ist - labialisiert;
• nach der Zungenreihe ist - Vokal der hinteren Zungenreihe;
• nach der Zungenhebung ist- Vokal der hohen Zungenhebung_
• nach der Artikulationsstabilitat ist- Monophtong.

Der zweite Laut im Wort ist [ э] - das ist ein Murmellaut.

B .- 12 L. - 7 
V ,- 2 K. - 5
S. -2  B. - 2

Sch r ei b t i sch
7 r ae P A i I

G , r u Е-Б e
n

'g r u E ЭП
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Das ist ein Zusammengesetztes Wort ohne 
I ugeelement(q6shimcha).

• Es besteht aus einem Bestimmungswort -,,Schreib“, - 
abgeleitet vom Verb ,,schreiben“, und einem Grundwort 
-„der Tisch“ - ein Substantiv.

• Dieses abgeleitetes, zusammengesetztes Substantiv 
bekommt zwei Betonung. Die erste Hauptbetonung fallt 
auf die Stammsilbe des Bestimmungswortes ,,Schreib“, 
die zweite Nebenbetonung bekommt das Grundwort „ 
der Tisch“ . Das Geschlec:ht( otlami rodini) des Wortes 
bestimmen \vir oach dem; Grundwort, also „der 
Schreibtisch“ .

• Das Wort besteht aus 12 Buchstaben, aber aus 7 
Laute. Die Zahl der Buchstaben und der Laute fallt in 
diesem Wort nicht zusammen, weil der Laut [ 1 ] und 
Diphtong [ ae ] werden in der Orthograph ie durch 3 und
2 Buchstaben geschrieben.

• Das Wort besteht aus 2 Vokale , 5 Konsonanten und
2 Silben .

• Die erste Silbe ist [ 'Jra:p ] - hauptbetont, geschlossen; 
Die zweite Silbe ist [,tij | ~ nebenbetont, geschlossen.

• Das Wort hat 2 Vokalphoneme. Das erste Vokalphonem 
ist lae], Das ist ein Diphtong. Das zweite Vokalphonem 
ist [ i ]

• Nach der Quantitat is t-k u rz ;
• Nach der Qulit&t ist-o ffen ;
• Nach der Lippenstellung -  ist nicht labialisiert;
• Nach der Zungenreihe is t -  Vokal der vorderen Reihe;
• Nach der Zungenhebung is t-V okal der hohen 

Zungenhebung;
• Nach der Artikulationsstebilitat ist Monophtong.
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IV QISM. UNDOSH TOVUSHLAR TASNlFI. 
VIERTER TEIL. CHARAKTERISTIK DER 
DEUTSHCEN KONSONANTENSYSTHEM

IV.l. Konsonantenbildung

Nach der 
Artikulationsart

Nach der Beteiligung der 
Stimmbander

Nach der 
Artikulationsstel le

stimmlos stimmhaft

VerschluBlaute 
( Explosive)

[p] Paar [pa;r]

ft] Tee f te:]

[k] Kind [ 
kint]

[b] Bild [bilt] 

[d] dann [dan] 

[g] gut [gu.t]

bilabial

dental(alveolar)

velar(Palatum)

Frikative
(Reibelaute)

[f] fiinf 
[fynf]
[s] was [ vas] 
[J] sch6n 
[ / 0 :n]
[5] nicht 

[ ni?t]
[h] Hund 
[ hunt]

[v] wo [vo.] 
[z]Sieg [ zi:k] 
[3] Genie [ 
3e.ni:]
DJjung Uutj] 
[x] hoch [ ho:x]

labiodental
alveolar(dental)
postalveolar
palatal-velar
laryngal

Nasale [m] Mann [man] 
[n] Name 
[па:тэ]
Ы  jung [juol

bilabial
dental- alveolar 

velar
Seitenlaute
Zitterlaute
(Liquiden)

[1] lesen [ 1е:гэп] 
[r] rot [ro.t]
[r] rund f Runtl

Dental -alveolar
Dental-alveolar
uvular

Akustisch betrachtet ist ein Konsonant das Ergebnis 
unregelmaBiger Schwingungen. Diese entstehen wenn die 
ausstromende Atemlufit im Ansatzrohr gehemmt, eingeengt oder 
gestoppt wird.
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VVu* im ersten Teil des Buches schon betont wurde die deutsche 
konsunanten lassen sich nach folgenden drei Merkmalen 
л .lanatisieren:

I. Nach der Bildungsart
Nach der Bildungsstelle

i. Nach derBeteiligung der Stimmbander

IV.2. Affrikaten (Verbindung ;nvischen VerschlulJ- und 
Reibelauit)

Affrikaten sind eng zusammen ausgesprochene, zu 
i К rsclben S{lbe gehcirende VerschluB- und Reibeiaute mit 
um\e:tahr gleicher Artikulationsstelle. 
liisi/. ihrer Nahe miissen VerschluB- und Reibelaut deutlich 
' oncinander getrennt artikulicrt wercen.
Im Deutschen gibtes drei Affrikaten: [R f]  [ ] [У ]

IV.3. Die Phoneme [ p ] und [ b J.

Die deutsche Konsonantenphoneme [p] und [b] sind nach 
liner Bildungsweise bilabiate Verschlusslaute. Das [p] ist stimmlos, 
|b | stimmhuft.Bcirn stimmlosen gespannten JpJ sind der Atemdruck 
uiul die Artikulationsspannung starker als bei stimmhaften 
,b“Bcide Laute werden in derselben Stelle gebildet.Die Zunge 

fast flach im Mund. Das Gaumensegel ist gehoben.Siehe 
Ahbild. :das Paar['pa:r], das Papier [pa.'pi:r], ab ['ap],Peter 
| |»«-:<.>r|. Die Muskelspannung der usbekischen und russischen [pj 
unit 11>| ist schwacher als der deutschen [p] und [b j.

Das Phonem [p] kann in alien Positionen im Wort stehen,z.B.:



Im Wort Anlaut: -Paul ['paol], packen ['paкэп];
Im Wortinnlaut: die Apricose [ ’apri.'ko.za], die Mappe 

[ т а р а ] ;
Bei Schreibung ,,b“ im Wort- und Silbenauslaut: ab [’apj, 

der Dieb [di:p],das Obdach [’’opdax], Objekt [’o p 'jek t] .

Das Phonem [b] kann im Wortanlaut und -inlaut vor 
Vokalen und Sonoren Konsonanten stehen:

Im Wortanlaut:-der Bruder ['brurdar], das Brot ['bro:t], 
bekommen [ba'koman],

Im Wortin- oder Silbeninlaut: geben['ge:ban], das 
Gebiet[ga'.bi:t], aberm als['a:barm a:ls], dasAbiturient 
[’a.bi.turient];

In Silbenauslat vor Sonoren Konsonanten „1“ und ,,n“ wird [b] 
Laut gesprochen : iibrig [ ’ybrif], Februar['fe:bru.ar].

Ubungen:

1.Horen und sprechen Sie Wortpaar fUr Wortpaar, achten Sie auf den 
Phonemwechsel [b]>[p]

backen- packen Rabe -Rappe Bein -pein
ober - oper Liebe-Lippe Blatt -plat
rauben- raupen Bube -Puppe Barg -Park
Geback-Gcpack Siebe -Sippe bellen -Pellen

2. Horen und sprechen Sie [ p ] im An- , In- und Auslaut des 
Wortes mit Behauchung aus:

Palme Panne Pelz packen pikken Post Pol Pull, putzen; 
Japan Opel Moped Oper Kneipe reparieren Pyjama 
Praposition;
Mappe Klappe Treppe Gruppe Appetit Applaus Opposition 
Apparat;
Klipp Tip Typ knapp stopp Krepp Lump plump gestoppt 
gefoppt;
Grab Stab lieb Dieb Lob Weib halb Verb Korb ob 
ab starb
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J. Ilttrcn und sprechen Sie [ b ] im An- und Inlaut des Wortes 
gcspniuil aus:

H i i I i i i  Hall Bart; Beeren Besen besser; Biene binden 
lliiiic Inolcn bitter; Boden Boot Bogen Bock; Buch Bucht Bus; 
In ilW ii Hayern; Baum bauen Bauer;Beutel beugen.
\ hi Mcrg am Band am Bach am besten 

Im licit im Bilde im Boot 
I in Hund im Busch im Beiwagen
Abend Nebel Leber geben beben Fieber loben oben 
weiblich schreiben Taube sauber zaubem Krabbe Robbe 
Knbbi schrubben Hobby Bestrcben begraben beschreiben 
bcwerben beleben bejubeln beerben.

4. Unterscheiden Sie stimmlosen [ p ] und stimmhaften [ b ] von 
cinander:

Stab - Stabe Kalb - Kalber halb - haiber Korb - КбгЬе 
I ,aub - Laube taub - tauber Sieb - Siebe lieb - lieber 
( iib - geben Raub - Rauber Staub - stauben

5. | p J und I b J in Gegeniiberstellungen:
Abbau ["apbaoj, abbeiBen [” apbaes<9n], abbilden, abbitten, 
abbrechen, Laubbaum [ '  laop baom], abblasen, abblitzen;
Bein - Pein, Ober - Oper, Bert - apart, sieben - Sippe, 
1 liebe - Hippe.....

<>. Lesen Sie folgende Redewendungen, Sprichworter und 
/ungenbrecher:

Alte Bienen geben wenig Honig; Besser betteln als borgen; 
\diweigender Hund beisst am bessten, bellende Hunde beissen 
nicht; wer probt, der lobt;
Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muB der Prophet zum 
Berg kommen. Besser Brot im Frieden. als gebraten Hohner im Angst. 
I )er Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkuschenkasten.



Вiedere Burger, braune Bierbrauer burschen bereiter bestandig 
bittere, brauchbares, braunes Bier, bekanntes, beliebtes, BedUrfnis
bruderlich beisamen bleibender burgerlicher Biertrinker....
Bierbrauer Bauer Braut Braunbier.
Burstfji mit weiBen Borsten biirsten besser , als Biirsten mit 
schwarzen Borsten.

IV. 4. Die Phoneme [t] und [d]

Die Deutschen Konsonantenphoneme [t] und [ d J sind nach 
ihrer $i$yngsweise VerschluBe Vorderzungenlaute. Das [tj- 
stimmios, das [ d ] - stimmhaft. Bei ihrer Ayssprache bilden die 
Vorderzunge und Zungenspitze an der Greze der Schneidezahne 
und der Alveolen des Oberkiefers einen VerschluB.

Die Lippen sind locker geoffnet, der Unterkiefer ist leicht 
gesenkt. Diese Laute baben nocli zweite Bildungsform, die 
Zungenspitze hat K ontak tm it den unteren Schneidezahnen.

Beim [tj ist der VerschluB ; intensiver als beim [d| und 
wird mit Behauchung geloSt. Das usbekische und russische [tj 
und [d] unbehaucht.Der VerschluB ist nicht intensiv. Das [tj 
kann im Deutschen in alien Positionen stehen, das [d[ vor Vokalen 
und Sonoren K onsonanten im ortanlaut und im Wortinlaut und im 
Wortauslaut vor GrSuschlauten.: tortmoq, otmoq, rahmat, odam, 
donishmand- Tante, Toffe, Abend, dann,oder. Das deutsche[t] 
wird vor betonten Vokalen und im Wortauslaut mit 
Behachung gesprochen: Thema, Theater, tief, Welt, Bild, 
mutig u.a.m.

i j l .

tv*-"' Idl

Ubungen: '
1. Horen und sprechen Sie Wortpaar fiir Wortpaar. Beachten Sie die 
starkere Muskelspannung beim [t] und geringere Spannung beim [d].



I >пик - Tank Dante-Tante Dorf-Torf
I htselic- Tusche Deich-Teich Seide-Seite
Wandcl- Mantel Puder-Puter Kode-Kotte
Kcden - retten Schaden-Schatten Laden-Latten
2. I loren und sprechen Sie [ t ] und [ d ] im An- , In- und 
Auslaut des Wortes:

Га fcl Tag Tasche Tasse; Tee Teller Tempo Text; tief 
liscli Titel Tip;

Tochter Topf Tor; Tuch Tulpe Tusche; Tiir Thuringen; 
lei I Teig; Taug tausend;

Vater Meter Titel frote Bote Liter Stuttgart Seite Leute 
lieute Laute;

Nacht Rat Bad Tat Saat satt Staat Beet Gebet Stadt 
Humboldt

Dame Dampf dann Dach; Decke denken dehnen; Dezember; 
Dieb Dienstag Ding,; Dozent doppelt Dorn; dumm dunkel 
I )usche; dein ; dauem Daumen; deutsch; Schade jeder wieder 
Soda Jude beide Seide plaudem ; Paddeln Pudding 
addieren; Bad randvoll

3. 111 und [ d ] in Gegeniiberstellungen:
Taten - baden du - tu Taube - Daube Dorf - Torf 

Dora - Tore
Rotten - rodden Boten - Boden Pude - Pu tte .

4. Lesen Sie folgende Redewendungen, Sprichworter.
A uf Du und Du; durch dick und diinn; drauf und dran; tolle 
I age; vor Tau und Tag; Jeder Topf findet seinen Deckel; 
llilzige Tranen trocknen bald; In der Not ist guter Rat teuer; 
Alle Liebe rostet nicht; Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des 
lalers nicht wert; Bine Hand wascht die aridere; Die Wande 
liaben Ohren;
5 Umschreiben Sie phonetisch diesen Zungenbrecher und lemen 
Sie ihn aus- 

Wendig.
I )er Dicke dumme Toffel trug den diinnen dummenToffel durch den 
lieIcn dicken Torfdreck durch; da dankte der diinne dumme Toffel den
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dicken dummen Toffel, daB der dicke dumme Toffel den diinnen 
dummen Toffel durch den dicken tiefen Torfdreck trug.
6. Bilden Siey Situationstexte mit Hilfe folgenden 
Redewendurjgen, Sprich- 

Wortliches
Tolle Tage; Vor Tau und Tag; triibe Tage;
Hitzige Tranen trocknen bald; In der Not ist guter Rat teuer;
Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind (Goethe, Faust)
Mit Geduld kommst du am End' weiter als mit viel 

Talent(Fred Endrikat).

IV.5. Die Phoneme [k] und [g]

Die deutschen Konsonantenphoneme [k] und [g] sind nach 
ihrer Bildungsweise Verschlusslaute und zwar. Hinterzungenlaute. 
Das [k] ist stimmlos, das [g] stimmhaft, Bei ihrer Aussprache 
bildet die Hinterzunge an der Grenze des harten und weichen 
Gaumens einen VerschluB. Die Lippen sind geoffnet, der 
Unterkiefer leicht gesenkt. Die Zungenspitze hat Kontakt mit den 
unteren Schneidezohnen. Das [k] wird intensiver ausgesprochen 
als [g] und wird mit Behauchung gelost. - и 
Das usbekische und russische [k] sind,: unbehaucht und die 
Muskelspannung ist weniger stabil als des deutschen [kj .,

Das deutsche [g] ist weniger stimmhaft als usbekische und 
russische ,,g“

,,k“ wird in alien Positionen des Wortes gesprochen,: 
Knabe-Paket-gelegtlga'IeiktbKriegl'krfck] Sicg|'zi:k], Blick

|b lik |
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|к | wird gesprochen durch ,,g“ im W o rt-u n d  Silbenanlaut, 
nn Silbenauslaut vor Suffixen,deren I, n, r vorausgeht und ,,gg“ 
nach kurzen Vokalen:grun -  GruB -  gleich -  Aggregat [’'agre.'gart] 
( icbarge [g3'be:rg3]-Gegeniiberstellung [ge.gan'yrbarJteluq]-Berg 

| br.rk], weggeben, aufgeben. *

• I'k]- wird gesprochen:
• Bei Schreibung ,,ck“ nach kurzen Vokalen: die Ecke, 

deckeri, stecken, Zucker, Ecke, Backer,...
• Bei Schreibung ,,kk“: Akkusativ, Akkordeon, Barakke, 

M ekka,...
•  Bei Schreibung „ch“ vor Fuchs, sechs,...
• Bei Schreibung ,,ch“ im Wortinlaut entlehnter Worter: 

Charakter, Chor, Orchester,..
•  Bei Schreibung ,,qu“ Qualitat, Quantitat, Quito,...
• Bei Schreibung ,,c“ Computer, Clown, Container,...
• Bej Schreibung ,,x“ zur Bezeichnung der 

Lautverbindung ,,ks“ Taxi, Text, Max,...

Ubungen:

1. Horen und lesen Sie Wortgruppcn mit [ к  ] vor Vorder-und 
H interzungenvokal:
[ i - 6 - i],: Kiel - Kohle - Kiel; Kiefer - Kofe - Kiefer; 
f i - u - i ] : Kies - KuB - Kies;
[ i - о - i ] :  Kiel - Kohle - Kiel;
I i - о - i ]: Kiemen - kommen - Kiemen;
1 i - a - i ] :  Kino - Kahn - Kino;
[ i - a -i ] :  Kinn - kann - Kinn;
[ i - ae -i]: Kino - kein - Kino;
I i - ao - i]; Kiemen - kaum - Kiemen;
Kiel - K6hle - Kehle - Kohle; Kiel - kahl - Kehle - Keil; Kiel - 
Keule - Kehle-Kaof.

2. Horen und sprechen Sie Wortpaar fur Wortpaar. 
i\crn-kern Gasse-Kasse , Gabel-Kabel 
( iarten-Karten glauben-Klauben Gram-Kram 
wicgen-wicken Lilge-Lucke Sage-SScke
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3. Htiren und sprechen Sie das Phonem [ к ] im An-, In- und 
Auslaut des Wortes:
a) Kaffee kahl К акао; kennen Kehle Kegel; Kino Kilo 
Kirsche; Koffer Kohle; kurz Kuchen Kuh; Konig Korper Koder; 
kein Kaiser; kaufen Kaufmann ;Computer Container Clown ; 
Charakter Chor Chronologie Chemnitz Chur; Qualitat Quantitat 
Quelle;
b)Haken Bake Schokolade Luke streiken heikel Pauke; 
backen Fackel Jacke Acker Ecke Wecker wickeln Drucker ; 
Akkusativ Mekka Marokko Akkord Akkordeon Blockade 
Makkaroni;
Danke Tanker Enkel schenken Schenkung Onkel dunkel 
Marke Nelke wolkig; Maske Oskar M uskel...
c)(er)m ag Tag taglich; Weg regnen Beleg; Sieg K rieg;
Lug klug Trug;
moglich Teig Zeugnis;
[ к  ] vor auslautendem И Ы -st]:
(es) hakt (er) fragt (es) regt sich (er) siegt 
(es) genugt (er) fiigt sich (ihr) liigt (es) taugt nichts
(du)sagst (du) klagst (du)fegst;
Sack Blick dick Stock Druck (er)packt, spuckt, (du) 
weckst ihn;
[ g ]  im An- und Inlaut:
Ganz Gang Gas Gabe Geld gestem gehen gegen 
gieBen Gift Gold Geist Geige Gurke Gaumen Gebiet 
Gefahr gewohnlich;
Lager legen fegen liegen
Wiege Spiegel Tiger Vogel Jugend Feige steigen 
zeigen Geige beugen. Flagge Maggi Roggen schmuggeln 
Waggon;

4. Lesen Sie folgende Sprichworter, Redewendungen und 
Zungenbrecher und transkribieren Sie sie!

Nachts sind alle Katzen grau; Kleine Kinder, kleine folgen, grosse 
Kinder, grosse Sorgen; Schone Gestalt - grolie Gewalt; Kunst bringt 
Gunst; Wer gem gibt, fragt nicht lange; Es ist nicht alles 
Gold, was glanzt; Kurz und gut; kur/. und klcin schlagen;
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(icld und Gut; unter einer Decke stecken; eine Katze im 
Sack kaufen;
Das kann Kopf und Kragen kosten; Kleine Kinder konnen keine 
Kirschenkome knacken. Alte Kuh gar leicht vergifit, daB sie ein 
Kalb gewesen ist.

5. Lesen und transkribieren Sie das Gedicht!

Mein Kind, wir waren Kinder. (H.Heine)

Mein Kmd, wir waren "Kinder,
'Zwei "Kinder, "klein und "froh;
Wir krochen ins "Huhnerhauschen,
Ver'steckten uns unter das "Stroh.

Wir 'krahten wie die "H ahne,
Und kamen "Leute vor'bei,
“Kikeri"ki”! sie "gkubten,
Es ware "Huhnengeschrei.

IV. 6. Die Phoneme [in], [n] und { q ]

Bei der Artikulation des Phonems [m] Unter- und Oberlippe 
I icgen locker aufeinder und bilden einen bilabialen Verschlufi. Die 
/.imge liegt flach im Mund. Das Gaumensegel ist gesenkt, so daB 
<lci Luftstrom durch die Nase entweichen kann.

Das deutsche |m] unterscheidet sich von dem usbekischen 
uml russischen ,,m“ durch seine starkere Muskelspannung .Der 
I .mt ,,m“ wird wie im Deutschen, als auch im Usbekischen nach 
km/.cn Vokalen lang, gedehnt ausgesprochen, z.B.: die 
Miinmmmme, der Baummm, stunmimm, der Sturmmm, dummm, 
dor Sainmmm, ammmmmo, hammma, u.a.

Das Phonem [ m] kann in alien Positionen mi Wort stehen.
Bei der Artikulation des Phonems [n] die Zungenspitze bildet 

11» den Alveolen oder an der oberen Schneidezahnen einen 
MdiidverschluB. Der mittlere Teil des Zungenriickens ist etwas
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eingesenkt. Der Luftstrom entweicht durch die Nase.Der vordere 
Zungenrand hat Kontakt mit den unteren Schneidezahnen.

Das Phonem [и J kann in alien Positionen im Wort stehen 
und gedehnt ausgesprochen,/.B.: nennnmjaen, kennnnen, wennnn, 
dennn, Hinnnnahme,..

Bei der Artikulation des Phonems [qj hintere Zungenmcken 
hebt sich zum weichen Gaumen und bildet einen velaren 
MundverschluB. Der vordere Zungenrand liegt hinter den unteren 
Schneidezahnen. Lippen und Zahne sind leicht geoffnet. 
Lippenoffnung und Zahnreihenabstand richten sich nach der 
Lautumgebung. Das Gamnensegel ist gesenkt. Der Luftstrom 
entweicht durch die Nase.

Das Phonem [q] kommt nur Inlaut nach einem Vokal und 
imAuslautvor und wird gesprochen:

• Bei Schreibung ,,ng“: singen[ 'zir]an ] , Junge,['juQa], 
eng[ ’£!]}
Angina['’ar)'gi:na.],die Priifung ['pry:fuq]

• Bei Schreibung ,,n“ vor ,,k“,“ks“, ,,x“ : links [lirjks], die 
Banke, die Sphinx,».

Ubungen:
1. Horen und Sprechen Sie (m| in alien Positionen des Wortes 

gesspannt und gedehnt.
a) machen, Mappe, Mai, Mobel, Mann, Mehl, Mobat
b) Blume, Zimmer, immer, Sommer, Stimme r
c) Baum,Raum,Stamm, damm, Dom;

2. Horen und sprechen Sie das Phonem [n] in alien Positionen des 
Wortes
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,i) Nacht, Natur, natiirHch,Neffe, nein, iteun 
l>) Anneinarie, Hund, Sonne, Wunsch, wohnen 
> ) nehm en, neunzehn, annehmen, niemand

I loren und sprechen Sie «ng» [q] im Jn-und Auslaut (so'z o'rtasida 
va oxiridaj
и) bringen, singen, Zunge, Inge, Ingeborg, gelingen 
Im Achtung, gering, Heizung, Bang-Bank, springen-sprang- hat 
vi sprungen, fangen-fang-hat gefangen; gelingen - gelang - hat 
rclungen; ringen - rang - hat gerungen;

•t. Lesen Sie folgende Redeweidungen , Sprichworter und 
/ungerbrecher.

[ m ] : mit Mann und Maus; mehr oder minder; er macht 
ms der Miicke einen Elefanten; vor der rechte Schmiede 
kommen; immer die alte Melodie; den Mund voll nehmen;

Weiser Mann, starker Mann; Man kann sich nicht immer 
an den Himmel halten; Morgen Stunde hat Gol im Munde;

Wenn mancher Mann wuBte, wer mancher Mann war',
< iah mancher Mann manchem Mann manchmal mehr Ehr' . Da 
mancher Mann nicht weiB, wer mancher Mann ist, Drum 
mancher Mann manchen Mann manchmal vergiBt.

| n 1 : Nie und nimmer; nichts Neues unter der Sonne; 
Wand an Wand wohnen; aus; aus Rand und Band; den Nagel 
aul den Kopf treffen; dann und wann;

Je mehr man nachgibt, desto mehr soil man nachgeben; 
I li ulc mein, morgen dein; Zeit gewonnen, viel gewonnen;

Neun Nahnadeln nahen neun Nachtmiitzen, neun 
Nuchtmutzen nahen neun Nahnadeln; Wie gewonnen, so 
/iiHinnen.

| ij ] : Singen und springen; in Schwung kommen; in 
i i/ing kommen; mir ist Angst und Bange; lange Finger 
мин lion; die Engel im Himmel singen horen; etwas auf die 
Inugc Bank schieben;

Man ist nur einmal jung; Freundes Lob hinkt, Feindes 
I nh klingt; Wer immer angelt, dem nimmer mangelt; Der 
\U nsch denkt, Gott lenkt;
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W er n ic h t lie b t W ein , W eib  u n d  G esa n g ,
D er b le ib t e in  N a rr  se in  L eb e n  lang .

Siehst du Wein im Glase blinken, 
Leme von mir deine Pflicht:

Trinken kannst du, du kannst trinken, 
Doch betrinke dich nur, nicht. ( Lessing)

5. Das Gedicht zum Horen und Lesen:

Und als die Schneider Jahrstag hatten, _ , 
Da waren sie alle froh.
Da schliefen ihrer neunzig,
Ja neunmal neunundneunzig 
Auf einem Halmen Stroh.
Und als die Schneider Jahrestag hasten,
Da waren Sie voller Mut.
Da tranken ihrer neunzig,
Je neunmal neunundneunzig ,
Aus einem Fingerhut.
Und als die Schneider Jahrestag hatten,
Da knispert eine Maus.
Da schlupften ihrer neunzig,
Je neunmal neunundneunzig ,
Zum Schlusselloch hinaus.

(aus dem Volkslied:Der Schneiders Jahrstag)

6. Uben Sie die Grundformen von Verben , achtea. Sie
dabei auf [ rj]

Singen - sang - hat gesungen ,
Schling^n - schlang - , hat geschlungen.

Springe» - sprang - hat gesprungen
Zwingen - zwang - hat gezwungen
Fangen - fang - hat gefangen

:Gelingen - gelang - hat gelungen ^
Ringen - rang - hat gerungen
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IV.7. Die Phoneme [f] und [v ].

IU i der Artikulation der deutschen Vokalphoneme [f] und [v] die 
tmlolippe beriiht die oberen Schneidezahne und bildet eine 
liilnodcntale Ende. Eleide Laute werden an derselben Stelle 
Hflnldct. Die Zunge liegt flach im Mund. Der vordere Zungenrand 
11til Kontakt mit den unteren Schneidezahnen. Das Gaumensegel 
r.i gchoben. Das [fj ist stimmlos, das [v]- stimmhaft.

I)cr Unterschied zwischen usbekischen, russischen und 
ili ulschen [f] und [v] besteht in der Muskelspannung . In alien drei 
Sprachen sind diese Laute Zahnlippenlaute.

I );is Phonem
[f ] kann in alien Positionen im Wort stehen, das [v] nur 

vokalen und Sonoren Konsonanten in Wortan- und Inlaut 
vorkommen und beliebig lang ausgesprochen: wwwwan, 
wwwwwohnen u.a. In der usbekischen Sprache kann [v] in alien 
Positionen vorkommen : vaqt, avlod, ov va h.k.

Das [ f  ]: wird gesprochen:
• Bei Schreibung “f” und “f f ’ in alien Positionen im 

Wort: fahren,sofort,auf,hoffen, Hoff;
• Bei Schreibung ,,v“ in Deutschen Wortem: der Vater, 

brav, sovid, aktiv;
• Bei Schreibung “ph” in Wortem griechischer Herkunft 

:die Phonetik,die Philosophic, das Telephon;
• Bei Schreibung ,,w“ im Auslaut slawischer Namen:

Sowchos, Pawlow, Wasiljow.
Das Phonem [v] wird gesprochen :

• Bei Schreibung ,,w“ im Wortan- und -inlau: wissen, der 
L ow e,...
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W er n ic h t lie b t W ein , W eib  u n d  G esa n g ,
D er b le ib t e in  N a rr  se in  L eb e n  lang.

Siehst du Wein im Glase bljnken,
Leme von mir deine Pflicht:

Trinken kannst du, du kannst trinken,
Doch betrinke dich. nur , nicht. ( Lessing )

5. Das Gedicht zum Horen und Lesen:

Und als die Schneider Jahrstag hatten, , ,
Da waren sie alle froh.
Da schliefen ihrer neunzig,
Ja neunmal neunundneunzig 
Auf einem Halmen Strph;
Und als die Schneider Jahrestag hatten,
Da waren Sie voller Mut. ,
Da tranken ihrer neunzig,
Je neunmal neunundneunzig 
Aus einem Fingerhut.
Und als die Schneider Jahrestag hatten,
Da knispert eine Maus.
Da schlupften ihrer neunzig,
Je neunmal neunundneunzig 
Zum Schlusselloch hinaus.

(aus dem Volkslied:Der Schneiders Jahrstag)

dabei auf [ 13]
Sie die Grundformen von Verben , achten. Sie

Singen - sang - hat gesungen ,
Schlingen schlang - hat geschlungea
Springen sprang - hat gesprungcn
Zwingen zwang - hat gezwungen
Eangen fang - hat gefangeu
.Gelingen gelang - hat gelungen : 1
Ringen rang - hat gerungen
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IV.7. Die Phoneme [f] und [v ].

Hei tier Artikulation der deutscher Vokalphoneme [f] und [v] die 
imichppc beriiht die oberen Schneidezahne und bildet eine 
luluoilcntale Ende. Eleide Laute werden an derselben Stelle

Die Zunge liegt flach im Mund. Der vordere Zungenrand 
11ill kontakt mit den unteren Schneidezahnen. Das Gaumensegel 
i-л gchoben. Das [f] ist stimmlos, das [v]- stimmhaft.

Der Unterschied zwischen usbekischen, russischen und 
.U ulschen [f] und [v] besteht in der Muskelspannung . In alien drei 
Spraclien sind diese Laute Zahnlippenlaute.

I )as Phonem
[f ] kann in alien Positionen im Wort stehen, das [v] nur 

Vokalen und Soncren Konsonanten in Wortan- und Inlaut 
vorkommen und beliebig lang ausgesprochen: wwwwan, 
wwwwwohnen u.a. In der usbekischen Sprache kann [v] in alien 
Positionen vorkommen : vaqt, avlod, ov va h.k.

Das [ f  ]: wird gesprochen:
• Bei Schreibung “f” und “ff” in alien Positionen im 

Wort: fahren,sofort,auf,h«>ffen, Hoff;
• Bei Schreibung ,,v“ in Deutschen Wortem: der Vater, 

brav, soviet, aktiv;
• Bei Schreibung “ph” in Wortem griechischer Herkunft 

:die Phonetik,die Philosophie, das Telephon;
• Bei Schreibung ,,w“ im Auslaut slawischer Namen:

m
I'»’!

Sowchos, Pawlow, Wasiljjw.
Das Phonem [v] wird gesprochen:

• Bei Schreibung ,,w“ im Worfcm- und -inlau: wissen, der
Lowe,...



gewonnen; Wer nicht wagt, der nicht gewinnt; Sprichwort - 
wahr Wort;

•  Wein, Weiber und Wiirden betoren die Weisen; Im 
Wein liegt die Wahrheit; Vom Wort zum Werk ist ein 
weiter Weg;

• lm Essen bist du schnell; im Gehen bist du faul. IB mit den 
FuBen, Freund, und nimm zum Gehen das Maul.(Lessing)

• Friih in der Frische fischt Fischers Fritz frische Fische; 
Frische Fische fischt Fischer Fritz;

• Wir Wiener Waschweiber wiiden wohl weiBe Wasche 
waschen, wenn wir wiiBten, wo weiches warrnes Wasser 
war; Den Vogel erkennt man an den Fadem; Woein Wille ist, 
istauchein Weg;

IV.8. Die Phoneme (s] va [z]

Die Phoneme |s] und [z],sind nach ihrer Bildungsweise (wie 
usbekische und russische [s] und [z]-) Enge Vordrtzungenlaute. Das 
[s] ist stimmlos, [z]- stimmhaft.

Bei ihrer Aussprache hat die Zungenspitze Kontaktmit mit 
den unteren Schneidezahnen, die Vorderzunge bildet eine Enge an 
den Alveolen der oberen Zahne. Die Lippen sind locker ge6ffnet. 
Der Zahnreihenabstand ist gering.Das deutsche [z] ist weniger 
gespannt als der usbekischen und russischen[z und л!

;>4V*'
M
M

Das Phonem [s] wird gesprochen:
bei Schreibung [s] im Wort- und Silbenauslaut: 
austauschen, was, das, K lass,...; b) bei Schreibung “s” im 
Anlaut vor Vokalen und Konsonanten in Fremdwortern:
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SklaVe [sk'la:ve. ] , Satin ,Sklerose, Skorpion, ,Skandal, 
Smoking....

• Bei Schreibung “ss” im Innlaut vor kurzen Vokalen: 
essen, Klasse,kiissen, Wasser, Messer, Fliisse....

• Bei Schreibung “ B” im Inlaut nach langen Vokalen, 
Diphtongen und im auslaut nach alien Vokalen : , die 
FuBe, heiBen, der Haft;

• Bei Schreibung “c” in W6rtem englischer und 
franzosischer Herkunft vor den Lauten «е», «i»,”a”o”,”u”: 
Cervantes[ser'vantes],die Balance[ba'Iansc>] , Facon, 
Braganca[ bra’ga.sa.j, [ fa.'san];

• Bei Schreibung “z” in entlehnten Wortem , meistens , aus 
spanischen:

Alkazar [alka:sar], 
\!ca/idverfahren[alka'tsi:tfer.fa:r3n];

• Bei Schreibung “st” in Wortem aus Griechschen und
lateinischen: Organisation ['orga.ni.za.a'tsjp:n];

• Bei Schreibung “x” im An- , In- und Auslaut : 
Xanten["ksantan], Lexicon [lf.ksi.kon], Marx [’marks];

• Bei Schribung -chs,s,cks,ps, bs : Achsel [’aksal], Koks, 
Klecks, psyche [‘psyxa], Erbse[’"erbsa].

Das Phonem [;e] wird gesprochen:
• Bei Schreibung «s» vor Vokalen : sagen, lesen...;
• Bei Schreibung «z» : in den Wortem aus den polnischen, 

tschechischen, ungarischen Sprachen: Zagreb, 
Zakopane[za.ko.’ра:пэ];

• Mehrere Beobachtungen bevveisen, daB “z” nach “ p,t,k” 
affiikatartig ausgesprochen wird: achtsam [”axtza:m], 
Schiksal [’ J ikza: 1].

Ubungen

I Horen und sprechen Sie die Laute [s[und [z] in A n-, In -u n d
Auslaut:
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a) ; Skandal Slawe Slowemen Sphare [ 'sfexa ] Skorpion 
Skulptur; schieBen gieBen schlieBen gruflen dreiBig 
fleifiig PreuBen; Messe Wasser Kasse lassen Adresse 
Interesse wissen russisch; Gas los groB FuB was es 
bis muB Gans Hans allerdings falls

b) sammeln Saaie Saft Sage; Sanger selig sechszehn See; 
Silbe Sitte Siegel; Sominer Sorte soil; Sumpf suchen 
Superlativ Suppe ; Seife Seite sein; lesen Rose Esel 
Wesen Riese Wiese bose; Aussage aussenden dasselbe 
Preissenkung;

2. Horen und sprechen Sie [s] und [z] nebeneinander:
MaB - MaBc - Masem - Samen; naB -Nase - Sand; laB! - lassen - 
lasen - Saai Was - Wasser - Vase - Saft; HaB - hassen - Hasen - 
sahen; RiB - Risse - Riese Sirene; Mus - MuBe - Muse Summe; Bus
- BuBe - Busen - Subjekt; Haus - drauBen - hausen - Sau;

3. Horen und sprechen Sie stimmhaftes [ z ] und stimmloses [ s ] in 
demselben Wort:

Samstag SalzfaB; Semester Sensationslust Sessel
sechs ; SicherheitsmaBnahmen Siedlungsgenossenschaft; 
Sympathiebeweis SuBwasser; SeifenfaB

[ s ] und [ z ] in einem Wort:
weissagen SchluBsatz Aussaat Aussagesatz;
Anfangssemester
Preissenkung Haussegen Aussehen; Aussicht Landessitte ; 
Reissuppe aussuchen ;Friedenssymbol Verkehrssunder; diesseits 
rechtsseitig;
Tanzsaal Salzsack Herzsanatorium ; Schwarzseher Jazsanger; 
Heizsonne Holzsorten;

4. Horen und sprechen Sie Redewendungen, Sprichw6rter und 
Zungenbrecher. Ubersetzen Sie in Ihre Muttersprache und 
moglicherweise gebrauchen Sie sie in Situationen:

a) Jedem das Seine; um des Keisers Bart streiten; seine sieben Sachen 
zusammensuchen; sich auf die Socken machen; sich aufs nahe RoB 
setzen; das sollte jeder wissen;
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I») Man soil das Eisen Schmieden, solange es heiB ist; Wer sat und die 
Saat nicht pflegt, hat umsonst die Hand bewegt; Nimm dir was, so 
hast du was; Ob Norden, SUden, Osten, Westen - in der Heimat ist"s 
am besten; Was ich nicht weiB, macht mich nicht heiB; An Gottes 
Scgcn ist alles gelegen; auf des Messers Schneide stehen; Wer nichts 
weiB, der ist's, der noch vielleicht und weiB, daB er nichts weiB, die 
W issenschaft erreicht.
I )cr Mensen lebt nicht, um zu essen; er iBt, um zu leben;

< i Will er sauer, so w ill ich suB, Will er essen, so w ill ich fasten,
Will er Mehl, so ich GrieB, Will er gehn, so will ich rasten,
Schreit er Hu, so schrei ich Ha, Will errecht, so w ill ich link,
1st er dort, so bin ich da, Sajgt er Spatz, so sag ich Fink,
IBt er Suppen, so ев ich Brocken, S tehterauf, so sitz ich nieder,
Will er StrUmpf, so will ich Socken, Schlagt er mich, so kratz ich wieder,
Sagt er ja, so sag ich nein, W ill er Hu, so will ich Hott:
Sauft er Bier, so trink ich Wein, Das; ist ein Leben, erbarm esGott! 
Will er dies, so will ich das,
Singt er Alt, so sing ich BaB, (Abraham a Santa Clara)

I crnst was, kennst was, kannst was, wirst was, wirst was, bist was, 
hast was.

IV.9. Die Phoneme[j] und [ ?| (“ich-laut“)

Die Phoneme [j] und[ ?], sind nach ihrer Bildungsweise 
lnkative(enge) Hinterzungenlaute. Das [j] stimmhaft, das[ ?]- 
.liminlos. Bei ihrer Aussprache hebt sich die Mittelzunge gegen 
tint liarten Gaumen. Die seitlichen Zungenrander legen sich dem 
raumcn nah. Die Zungenspitze hat Kontakt mit den unteren 
Si hneidezahnen, die Lippen sind locker geoffnet. Der 
/ahnreihenabstand ist gering. Ц].

Mci der Artikulation [j] sind die Muskeln schwacher gespannt als 
'k i | g]
Aber beide deutsche Laute werden intensiver artikuliert als der 
usbekischen und russischen ahnlichen Lauten.

Das Phonem [ Q] wird nur in bestimmten Stellungen 
I’csprochen:
a) Vor und nach Vokalen der vorderen Reihe;
b) nach den Diphtongen ,,ei,ai“ und “ eu und au“;
i ) nach den Konsonanten ,,n,l,r“ , im Suffix ,,-ig“ im Auslaut;
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d) im Suffix „ -chen“ und in Anlaut einiger entlehnten Worter.
Das deutsche [j] steht im Deutschen in Wortanlaut voe Vokalen 
und Diphtongen und selten im Wortinlaut.

Das Phonem[ g] kann vorkommen:
a) vor und nach den Vokalen der vorderen Reihe;
b) nach den Diphtongen [ae] und [э0];
c) nach den Konsonanten [n,l,r,d] und im Suffix „ -iq“ im 

Wortauslaut;
d) im Suffix ,,-chen“ und in einigen entlehnten Wortern.

Das Phonem [j] kann im Deutschen im Wortanlaut und 
selten im Wortinlaut zwischen Vokalen eingedeutschter Worter 
stehen.

Das Phonem [ Q] wird gesprochen:
• bei Schreibung ,,ch“nach den Vokalen ,,e,i,l,a,d, u und 

Diphtongen ei, eu“: die Chemie [Qe.'mi:], die 
Tochter [Чофэг], die Milch [’milg], euch, mich, Leiche, 
weich, Strauche, China [gi.'na:]

• bei Schreibung “g” in “-ig” : siebzig [ zi:ptsig], die 
Richtigkeit [riQtiQ'kaet];

• vor dem Suffix “-lich” wird “-ig” wie [-ikj gesprochen : 
Koniglich ['kornikliQ], eweglich [J,e:vikliQj;

Das Phonem [j] wird gesprochen:
• Bei Schreibung [j] im Wortanlaut vor Vokalen, 

Diphtongen und im Wortinlaut: jagen [’ja:gen], jemand 
['je:mant], bejahen [be'ja:3n];

• Bei Schreibung “y” vor Vokalen im Anlaut und 
zwischen Vokalen im Inlaut einiger Fremdworter,: 
York ['jork], der Royalist[ro'jalist];
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• Bei Schreibung „11“ in W6rtem franzosischer und 
spanischer Herknuft,: :Bataillon [ba.tal'jo:n], Billard 
[biljart]

Ubungert:
I. Horen und sprechen Sie [ 9] im Wortan-, -in-, und - auslaut.:

a)Chemie,Cheminor,China,Chirurq;
h)lacher,Munchen,2eichnen,reichen,T6chter;
c) ich,mich,dich,sich,euch,reich,Milch,moglich,siebzig;

Honig, ruhig, einig, farbig, fertig, wichtig traurig, fleiBig;*
I. Begriinden Sie in folgenden Wortem, wann -ig- als [ iQ ] 

und wann als [ ig ] gesprochen wird 
bel'estigen - befestigt; notigen - nctigt; reinigen - 
reinigt-Reinigung; ruhig- ruhiger; beendigt- 
beendigen; fleiBig - fleiBiger Junge;

I loren und sprechen Sie Wortpaar fur Wortpaar.
Zuerst mit Silbentrennung, danacli gebunden:
a) Tisch - chen - Tischchen; Fisch - chen - Fischchen;
b) Gleich - schritt - Gleichschritt; Si:orch - schnabel - 
Storchschnabel;
c) Maus -chen - Vlauschen; Kreuz - chen - Kreuzchen;

I. Sprechen Sie nach den Vokalen der vorderen Reihe und nach 
rim Diphtongen 

I не ] und [ Э0 j den " ich - Laut". ^̂ ach den Vokalen der 
liinteren Reihenaclli [a:] - [ a ] und nach dem Diphtong 
|ao| - den "Ach-laul:" ;

Nacht - Nachte; Wacht - Wachter; schwach - 
Schwache; lachen •• iacheln; stachen - stechen; Buch - 
BUcher; Dach - Dacher; Rauch - reich; reich -  gleich, 
euch - feucht,...

5. Sprechen Sie [ q ] - [ j ] und [ j ] - [ x ] nebeneinander:
a) Milchjunge; ich jage; mich jackt es; frohlich jubeln; herrlich jung 

sein; herzlich ja  sagen ; DreiBig Jalire; eigentlich jedermann;
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b) Ach ja! ; die Katze vom Dach jagen; nach; Jaguar; nach 
jemandem fragen; noch jung sein; nach Jena fahren;

6. Horen und sprechen Sie [j] in Wortan- und -inlaut;

a)Januar jagen Jagd Jacke;jemand Jena jetzl; Joch Jod 
Jot; jung Jugend Jubel; Jause jauchzen Jauche;
b) Major Boje Troja Sojabohne Kajute Bajonett;

7. Lesen Sie folgende Redewendungen, Sprichworter und 
Zungenbrecher, schreiben Sie das gelesene phonetisch um:

a) schlecht und recht; seine Pflicht tun; andre Stadtehen -andre 
Madchen; sich freiwillig melden; Jahr um Jahr; das ist Jacke wie 
Hose; sein Jawort geben; jemanden in Stiche lassen

b) Ob arm, ob reich, vorm Tode gleich; Wer ein Wort leicht gibt, 
bricht es leicht; Wo Recht und Gerichtigkeit mangelt ,da liegt der 
Friede krank; Je mehr Hirtten, je schlechter gehiitet; Die 
hohen Jahre kommen unangemeldet;

Alte Jager und junge Hunde, junge Jager und alte Humde jagen am 
besten (Jagerspruch); Nicht jeder Mann ist ein Held-und sehen gar 
nicht jeder Held ein Mann. A llzeit traurig ist beschwerlich, Ailzeit 
frohlich ist gefahrlich, Allzeit aufrichtig, das ist ehrlich;

c) Sieh, im Gemachelchen Und Kettchen und Blattclien
Alle die Sachelchen In Ladchen, auf Brettchen!
Rings in den Fachelchen Ach, und die Nischchen,
Bis an das Dachelchen - Tischchen und Wischchen,
All die Gestellenen, Dazwischen Goldfischchen!
Kristellchen, Pastellchen, Aber das Kronchen
Deckchen und Fellchen ! 1st doch dein Personchen 
All1 die Pakettchen
(Aus Hans v. Gumppenbergs "lm Stiibchen beim Liebchen”....)

Ich spreche den ich-Laut nicht richtig aus, es ist aber fur mich 
wichtig, ihn richtig auszusprechen; Wenn mancher Mann wiiBte, wer 
mancher Mann war, schenkt mancher Mann manchem Mann 
manchmal mehr Ehr;

8. Lemen Sie das Gedicht 
auswendig!

Zu mir bleich Blumchen leise 
spricht:
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«Lieb Bruderchen, pfliicke mich.)>
Zu Bliimchen sprach ich 
«Das tu ich nicht,

Ich pfliicke nimmer mehr dich.
(H.Heine)

IV.IO. Das Ponem [h| (“hach-Laut”).

Der deutsche [h] Laut ist ein frikativer, laryngaler 
(Kehlkopf-) Laut,

Bei seiner Bildung nahren sich die die Zungenwurzel und 
die hintere Rachenwande einander und dadurch wird der 
Rachenraum eingeengt..
Die Lippenoffnung, Zahnreihenabsiand und Zungeneinstellung 
richten sich nach dem folgenden V'okal. Der weiche Gaumen ist 
gehoben. Das “h” ist ein stimmloser Rachenlaut: [he:], [ho:], 
|lia:].[hu:], [he:], u.a.

Das Phonem [h] kommt nur vor einem Vokal im Anlaut des 
Wortes und der Silben, vor Diphtorigen und in den Suffixen 
haft, -heit” und bei Schreibung “h” vor.,:das Hemd [hemt]. Die 
Freiheit ['fraehaet], woher?[vo'her].

Der Hach-Laut |h] wird gesprochen:
1. bei Schreibung “h” schwachtonigen “e” und vor unbetonten

“i” und “ei” im Wortauslautrsehen ]'ze:an], fahig ['fe:i^]die 
Kuh|ku:j;

2. “h” wird nicht gesprochen nach Konsonanten in gleiche 
Silbe und in franzosischen Wortem, die nicht eingedeutscht 
sind: Rhythmusfrytmus}, Walther ['valtar], Theater,...

Ubungen:

1. Horen und sprechen Sie [ h ] im Wortan- und Wortinlaut nach :
a) Hand haben halten Hahn Hafen; heben Herz Heft 

Herr; hier Hilfe Hirt Hitze; Hof hoch Holz hoffen Hotel 
Hose; Hut Hund husten hurtig; hellen heiBen Heinrich
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Heine; Haus Haut Haupt; Hotel Honorar Hofhund 
Hypothese;

b) behalten behaupten; Gehalt geheimnis Gehilfe; Erholung; 
verhaften enthalten ; Anhanger , Abhandlung aufhalten 
wiederholen; Freiheit Krankheit Einheit Gelegenheit; iebhaft 
schmackhaft stimmhaft;

c) Handelshaus hartherzig ; herzhaft Hinterhof; Hoffnung 
hochherzig; Hiihnerhof; Heidehonig; Haushalt Hauptbahnhof 
Hautkrankheit; Heuhaufen;

d) hinan hinab hinein hinunter hinauf hinaus hinv/eg hinzu; 
heran herab herein herunter herauf heraus herzu; ,

e) Schuhhandel - Schuhankauf Kuhhandel - Kuhangebot 
Schuhhaus - Schuhauswahl

2. Horen imd lesen Sie folgende Redewehdungen , Sprichworter 
und Zungenbrecher:

a) Hand aufs Herz; Hand in Hand; Haus und Hof; fiin urid her; 
hoch und heilig;

b) Hoffen und Harren macht manchen zum Narren; Guter Lohn macht
hurtige Hande; Was nicht vom Herzen kommt, das geht nicht zu 
Herzen;

c) Hundert hurtige Hunde hetzen h inter hundert Ha sen her, 
hinter hundert hurtigen Hasen hetzen hundert hurtige Hunde 
her;
Wie der Hirt, so die Herde. Hinter Heinrichs Htihnerhaus 
hangen hundert
Hemden - raus. Hundert Hemden hangen -кгаш- hinter 
Heinrichs Hiihnerhaus.

3. Sprechen Sie “h” Laut nach unbetonten Vorsilben nach. 
Ntieren Sie die Anzahl der behauchten Vokalem'siitze! !

Verhalten - veralten verheeren - verehren
Verhangen - verengen behende - beenden
Aufhetzen - einatzen verheBen - vereisen

4. Horen Sie und sprechen Sie, dieses Gedicht nach, 
schreiben Sie dannes orthographisch um. ;
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Wanderers Nachtlied (von J.-W. Goethe)
s

'ybar alan ”gi Rfaln/

'ist 'nj: |(
s

'in 'alan ‘viR,f a ln /

'Jp y: r 3st du
/

kaom aenan "haox ||

di. 'f  0  : g Э laen /  'Jvieg Э n
r\

'im "valda ||

' varta nu:r / ' balda

/
"ru:3st du ’ aox ||

IV .ll. Das Phonem [ x ] («ach-Laut»)

Das Phonem [ x ] ist ein stimmloser , frikativer (Enge) 
Zapchenlaut. Bei seiner Bildung hebt sich die Hinterzunge gegen 
die gehobenen weichen Gaumen und das Zapchen nahrt sich der 
Zungenwurzel, wodureh eine Enge entsteht, in der der Luftstrom 
ein intensives Reibegerausch erzeugt. Die Lippen sind locker 
geoffnet.

Der Zahnreihenabstand ist gering. Die Zungenspitze hat 
Kontakt mit den unteren Schneidezalmen.

Das [ x | wird gesprochen: [x]:
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• Bei Schreibung “ch” [xj und “eeh”- nadbdunklen Vokalen 
[a ], [ u ] [ о ] und dem Diphtong[ao] in Deutschen und 
eingedeutschten Wortem:

kochen f kox<9n], die Macht [ma:xt], suchen [ zu:xsn], auch [ 
aox], Cherson ['xerson], Bauch, tauchen,
• Bei Schreibung “ch” im Anlaut slavischer Worter: Charkov, 
Cherson,.... . .
•  In der usbekischen steht “h “ in alien Positionen im Wort: 
xabar, axborot, mix.

Ubungen:

1. Horen und sprechen Sie [x] im Wortin- und -auslaut.
a) Acht, achtzig, Achtung, kochen, Kuche, lachen, brauchen, 

suchen, Wochen
b) Ach, Sehach, doch, dach, hoch, noch,Tuch;

2. Horen und sprechen Sie Wortpaare; Unterscheiden Sie [ x ] 
vom [5]
a) Macht - Machte; Nacht - Nachte; lachen - lacheln; Fach - 

Facher; Dach - Dacher; Tochter - Tochter; Buch - Bucher;
b) Madchenlachen Wichtigmacher Blechdach Kirchendach 
Schichtkuchen.

3. Lesen Sie folgende Redewendungen Sprichworter und 
Zungenbrecher dann schreiben Sie sie phonetisch um!

a) Unter Dach und Fach; von Woche zu Woche; Tag und Nacht; 
nach und nach; Seine Siebensachen packen; noch und noch; 
jemandem Sehach bicten; nach altem Brauch;
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b) Jedes Dach hat sein Ach; Vorgetan und nachgedacht hat manchem 
groBes Leid gebracht; Erst bedachv, dann gemacht; Blinde Rache, 
schlechte Sache; Einer achfs, der andere verachfs, der dritte 
verlachfs, was macht's; Hunger ist der beste Koch; Eine Frau, die 
nach den Stemen sieht, vergiBt den Kochtopf; Wer zuletzt lacht, lacht 
am besten; Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiB nichts von seiner 
eigenen (J.W.Goethe)

4. Lernen Sie das Gedicht auswendig.!
Des Nachbars alte Katze 
Kam oftersrzum, Besuch;
Wir machten ihr Buckling und Knickse 
Und Kornplimente genug 

(H.Heins)

IV.12. Die Phoneme [J] und [ 3 ]

Die Phoneme [J ] und [3] sind nach ihrer Bildungsweise 
frikative Vordemmgenlaute. Ihn; Artikulation gleicht der 
Artikulation den entsprechenden usbekischen und russischen “sh” 
und “j ”.

Das [ / ]  ist stimmlos, das [ 3 ] -  stimmhaft. Bei ihrer 
Aussprache wird die Zungenspitzc gehoben und bildet eine 
Enge im Vordergaumen gleich hinter der Alveolen. Zu gleicher 
Zeit hebt, sich die Hinterzunge und bildet eine zweite Engeim 
weichen Gaumen, die Mittelzunge ist gesenkt, die ganze Zunge 
hat eine Loffelartige Form. Die Liptpen sind gerundet und etwas 
vorgestulpt, der Zah nereihenabstand ist gering. .

Das [ 3] ist ein entlehnter Laut und kommt nur in 
Fremsprachigen W<'5rtem vor. Seine- graphische Bezeichnung ist 
im entlehnten Wortern aus dem franzosischen Sprache wie “g” 
vor “e,i,y” und in russischen Wortern wie Lautkomplexe “sh” : 
Regisseur [re.3l’sc :r], Journal
[ 3 ur'na:l], Shukowski,[ 3u.'kofski:], Algier, Jacket, Gentelman

Das Phonem [ J ]  wird gesprochen:
1. Bei Schreibung ,,sch“ in alien Positionen im Wort:

schon [‘J  o:n], die Tasche ['ta Ja], Busch ['buj];



2. Bei .Schreibung «s» vor [p] und ft] im Wortanlaut: 
sprechen

[’fp rsg an ],S tu d en t [ftu :'d en t];

3. bei Schreibung “ch” im Wortan- und -inlaut franzosischer
Herkunf Chef [’J'ef], Revanche [re.'vanja] und bei Schreibung 
«sh» in Wortem englischer Herkunft: Shakespeare ['J
e:kspi:r], finish ['finif] 

Ubungen:
1. Horen und sprechen Sie [ J ] im Wortan-, -in- und -auslaut.Beachten 

Sie die Kraftige Vorstiilpung der Lippen und des starken 
Reibegerausch:

a) Schach, schreiben, Schnee, schon, Sport, Stunde, spielen, 
Chamisso, Chance, Chef, Chifon, Chaussee, Champagner; 
Shanty, Shorts

b) Tasche, tauschen, waschen, mischen, fischen, zwischen, 
Groschen, Tusche; Menschen, herrschen, Kirsche, Forschung; 
Attache1, Revanche, Branche;

c) Tisch, Fisch, Busch, Fleisch, Frosch , englisch; Mensen, 
Wunsch, falsch;

2. Wortpaare zum unterscheiden
a) [ z ] und [ /  ]: im Anlaut:

Saal - Schal; Safi; - Schaft; Satz - Schatz; senden - schenken; 
selten - schelten; Sicht - Schicht; Suppe - Schuppe; sein - Schein; 
Seide - Schelde;

b) [ s ] und [ /  ] im Innlaut:
lassen - laschen; rasseln - rascheln; Wasser -waschen; Tasse - 
Tasche;
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Asse - Asche; wissen - wischen; essen - Eschen;
c) J s ] und [ /  ] im Auslaut :

fis - Fisch; Bus - Busch; raus - Rausch; FleiB - Fleisch; 
falls - falsch; Mars - Marsch,

3. Horen und sprechen Sie [ / t ]  und [fp] im W ortanlaut:
a) Stahl, Stadt, Staat, stehen, Stelle, stecken, s till, 

Stiefel, stolz, Stoff, stoppen, Stock, Stunde, Stufe; Verstand, 
Gestalt, entstehen, bestellen, bestimmt, verstummen, verstauben,
bestaunen;

b) SpaB, sparen; sprechen, Speer, Speek; spinnen, Spiegel; 
Spon, Spott; Spur, spurlos; Speise, Speiche;
Entspannen ersparen verspielun zerspringen bespiegeln 
Anspruch, aussprechen, Aussprache verspeisen;

c) Station Stadion stabil Star Start Stil Stilistik Struktur 
Student; Spektakel Spekulation, Spezialist spontan;

4. Horen und sprechen Sie [3 ] im An ■ und Inlaut.
a) Genie [3e."ni:], Gandarm foan'darm], Jargon [3ar'go:], Jedon 
[3e."to:] Jangleur [Jaqg'lour];
b) Courage fku.'ra:33], Bagage [ba."ga:39] Loge [1о'ЗЭ], Garage, 
Massage, Etage, Regie, Regisseur, Tonnage;
c) Jargon, Journal, Journalist;
5. Lesen Sie folgende Redewendungen, Sprichw6rter und 
Zungenbrecher.

Mit Schimpf und Schande; er schiinpft wie ein Rohrspatz; wenn 
schon - dann schon; weder Fisch noch Fleisch; genascht ist nicht 
gestohlen; bei der Stange bleiben; Lachen ist eine gute 
Seelenmassage; ein verbummeltes Genie; er kommt leicht in Rage; 
Wer schweigt, stimint zu; Steter Tropfen hohlt den Stein; Scham 
schutzt vor Schande; Was dem Schmied hilft, bringt den 
Schneider um;Besser durch Schaden als durch Schande klug 
werden; Schuldiger Mann muB schweigen; Scheeren 
zerschneiden die Freundschaft; wenn der Sturm still ist, w ill 
jeder Steuermann werden; wenn ciie Kuh gestohlen ist, sperrt man
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den Stall; Lachen ist eine gute Seelenmassage;Zwischen zwei 
Steinen lagen zwei Schlangen und zischten dazwischen.

IV.13. Das Phonem [ 1 ]

Das Phonem[l]ist ein dental- alveolarer, sonorer 
VerschluBoffnungslaut (Seitenlaut). Bei der Artikulation des 
deutschen [ 1 ] bildet die Zungenspitze an den Schneidezahnen und 
im vorderen Zahndamm des Oberkiefers einen VerschluB. Die 
Lippen sind locker geoffnet, der Zahnreihenabstand ist gering. Die 
Mittel- und Hinterzunge sind gesenkt, gehoben ist nur die 
Vorderzunge.Im Unterschied zu der deutschen und usbekischen im 
russischen gibt es zwei „1“ Laute: Das erweichte (palatalisierte) „1“ 
und das harte (velarisierte) „1“ .

Sie unterscheiden sich bedeutend von den deutschen.

Das Phonem [ 1 ] kommt im Deutschen und Usbekischen in 
allenPositionen vor und wird gesprochen: lola, Halol, lavka,
malchik, Iesen['le:zdn],lachen |'la:xdn]bald,hell,Plural,Stuhl. 

Ubungen:
1. Machen Sie mTt dem Spiegelhilfe eine Zungengymnastik

. li-lo-lu, lo-la-lo, la-lo-lu, lai-lau-leu; pla - pla-pla.,ple - ple-ple,pli
- pli-pli, plo - plo-plo, p!au - plau-plau, plei - plei- plei;
2. Horen und sprechen Sie [ 1 ] im An-,In und Auslaut.
a) lesen, lachen, lemen, Lehrer, Land, Lippe;
b) Bild, bilden, blau, Blume, Berlin, Gluck, Film, Welt, gelb, 
Schuld, Salz, Holz, Wolf, Hals;

100



с) Paui, fiel, Plural, Stiihl, Zwibel, Tafel, Apfel, Zirkel, 
Handel,...

3. Lesen Sie folgende Redewendungen, Sprichworter und 
Zungenbrecher,Schreiben Sie dann phonetisch um.
Land und Leute; Lust und Leid; klipp und klar; mit Lust und 
Liebe; Gold und Silber; sein Licht leuchten lassen; Lebe wohl;
Leme leiden ohne zu klagen; wer leicht weint, lacht auch leicht; 
man iBt, um zu leben und lebt n ich t, um zu essen; Einmal ist 
kein mal. Eile mit Weile. Alte Liebe rostet nicht. Das Beispiel ist 
einer der erfolgreichsten Lehrer, obgleich es wortlos lehrt.
Hoch in den lauen Liiften flattem die lustigen Lerchen und trillern ihr 
lustiges Friihlingslied

4. Umschreiben Sie phonetisch folgendes Gedicht; lemen Sie es 
auswendig; achten Sie dabei auf der aussprache der “1”-Laute

MAILIED (von Johann Wolfgang Goethe)
Wieherrlich leuchtet Es diingen BlOten
Mir die Natur ! Aus jedem Zweig.
Wie glanzt die Sonne! Und tausend Stimmen 
Wie lacht die Flur Aus jedem Gestrauch !

Und Freud' und Wonne 
Aus jeder B rust!
О E rd '! О Sonne !
О Gluck ! О L ust!

IV.14. Das Phonem [ R  ] -[ r  ] und [ в ]

Man untwerscheidet im Deutschen drei fakultative Variante 
des [r] Lautes:a)Zungenspitzen oder apikaler [r]-(ein sonorer 
Vorderzungen vibrant);

b) das Zapchea, uvulare [ R  ](ein sonorer uvularer Vibrant) ;
c) das Reibe [в] -  (ein frikativer uvularer Kononant).
Alle diese drei Variante sind gleichwertig und konnen 

nebeneinander gebraucht werden.
Das Zungenspkzen - r ist dem usbekischen und russischen 

“r” ahnlich. Bei seiner artikulation ist der Mund leicht geoffnet. 
Die Lippen werden Locker gehalten.. Die Zungenspitze vibriert an
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den Alveolen der oberen Schneidezahnen. Beim Zungenspitzen 
“r” werden im Anlaut drei Schlage, im inlaut hochtens zwei 
Schlage artikuliert, wahrend im russischen bis drei und 
usbekischen bis zwei Schlage moglich.

in

Bei der Artikulation des Zapchen [RJ ist der Mund 
weiter geoffnet als beim [r], die Lippen weren locker gehalten.

Das uvulare vokalisierte Reibe [к] ist artikulatorisch 
dem deutschen [x] verwandt. Es hat gleiche Artikulationsstelle uns 
-art. Bei seiner Bildung senkt sich die Uvula gegen die gehobene 
Hinterzunge und bildet dort eine Enge

Die Aussprache des [r], [RJ und [в] wird von der 
Position beeinflulit. In manchen Positionen werden alle drei 
Variante vokalisch aufgelost und manchmal reduziert.

Die [r],[R] [к] Laute werden gesprochen:

1. Im Wort- und Silbenanlaut :
Rabe ['ra:b<3], Realismus [re.a.Tismus], Rhein ['raen], Fahrrad 

ffa :r,ra t], zerrissen ['t^erisanj;
2. Im Wortinlaut und bei Schreibung ,,rr“ nach kurzen 

Vokalen: Arbeit [ Jarbaet], horen ['h0:r9n], starr ['/tar], der Herr 
['her];

3. bei Schreibung ,,rh“, : der Rhein, die Rhetorik.,...
4. nach langen Vokalen , [a:] - is t Ausnahme, und in 

unbetonten Prafixen : er-, her-, ver-,zer- und in den Suffixen -er, - 
ers, -ert, -ern wird vokalisierte [к ] gesprochen.

Ubungen:
1 . Sprechen Sie [r]-[R];

102



• a)im Anlaut: ra,re,ri,ro,ru,ra,ro,rau,reu,rei;
•  b)im Inlaut: ara,ere,ire,ore,eure,.........

ч--------------------------------------------------------------------- i--------------
Eslatma'.nemis adabiy tilida 1957 yilgacha norma sifatida til oldi 
titroq [r] talaffuz etilar edi. Ayni bir paytda kichik til [R] tovushi ham 
talaffuz normasi sifatida qabul qilina boshlandi. Hozirgi paytda 
kichik til [R] tovushi til oldi titroq [r] tovushini deyarlik chetlashtirib 
qo'ygan. Holbuki talaffuz normasi har ikkala tovushni teng huquqli 
deb qaraydi. Keyingi yillarda, ayniqsa GFRda, butovushning 
unlilashgan varianti [и] keng tarqalmoqda. Va norma sifatida qabul 
qilinish arafasida turibdi.

• c)im Auslaut: ar,er, ohr, Uhr, fur,hier,Jahr,.

2. Horen und Sprechen Sie [r,R, ] Varianten;
• Reform,reden,rot,Rock,Real ismus, Redakteur.
•  Arbeit,

Arzt,Berg,ftisch,Garten,Lehrer,Kreide,Work,vergessen,Herr,
Geschirr;

• [ к ] Bruder,Chor,empor,Haar,Frisor

3. Sprechen Sie “rr” im Morphemauslaut als zweigipfellig 
aus:

erreichen, errafen, verreisen, hervorragend, purpurrot,
Mohrriibe, Fahrrad,iiberreichen;
• sehr richtig, mehr Ruhe, dieser Reiter, vier Reder.
4. Suchen sie zu den folgenden Lautgruppen noch weitere
Beispiele und iiben Sie sie!

Pr-: prhalen, Spruch, Prosa..........
Br-: braun, bringen, Braut,.....
Tr-: treten, trinken, traurig,....
Dr-: drei, drehen, drucken,...
Kr-: krug, kriegen, Kreis,....
Gr-: grau, grim, greifen,...
Fr-: Frau, Freund, froh,...
Schr-: Schrank, schreiben, Strasse,... 
str-: Strasse, streichen,... 
spr-: Spraclie, springen,...
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5. Lesen Sie folgende Sprichworter, Radewendungen und 
Zungenbrecher.

Guter Rat ist teuer. Was du heute kannst besorgen, das 
verschiebe nicht auf morgen.
Der Ritter zu Ro6 am Rande der Rundung rannte wie rasend die 
Rundung herum.

6. Lemen Sie das Gedicht auswendig . Achten sie auf die 
phonetische Umschrift

Heiden roslein ( Johann wolfgang Goethe)
r> /  /  r \

'haedsn ,r 0:slaen || jo.han ’ volfgar] g0:t э |j 
'za: ’aen "  kna:p || ’aen " r 0: slaen '.fte: э n ||
'r  0:slaen ’aof de.r haedan ||
va.r zo. 'jur] unt "  morg э n / 0: n ||
'li:f ’e.r Jn e l || e ’s ” na: tSu. 'г е :э п || 
za: s mit ' f i : l sn  " f ro 0d a n  ||
' r0:slaen 'r0:slaen " r 0:slaen 'ro :tl 

” r0:slaen ’aof de.R 'haendsn ||
' kna : Ьэ ” /pra:x || ’ i 5 " Ь г е д з  di?|  

'r0:slaen ’aof de.r "haedan ||
' r 0:slaen "  ,fp ra :x ||’i5 ' '  J4e$3 di?|  
das du. ” ’e:vi5 'denkst ’an mi§ ||
’unt "vils ni?t "  laedon ||
'r0:slaen 'r0:slaen r0:slaen . 'ro:t|| 
" r 0:siaen , ’aof de.r 'haedsn ||

’ unt de.r vilda 'кпа;Ьэ "b ra :x ||
's 'r0:slaen ’aof de.r ,'haedan || 

r 0:slaen "ve:rt9 zi? || .’.unt "  J ta:x ||
'half ’i.m d эх kaen 've. ’unt " ’ax|| 

must ’es ’е:Ьэп "  laedsn ||
' r 0:slaen ' r 0:slaen " r0:slaen 'ro:t|| 
” r0:slaen ’aof de.r haedan |

104



IV.15. Affrikaten [ Rf], [ t£ ] va [ £f]

Die Deutsche Affrikate sind ebenso viel umstrittene Laute 
wie die Diphtongd Auch die Affrikata kann nicht in zwei 
selbststandige Laute zerlegt werden und hat die Dauer eines 
einfachen Konsonanten.

Eine Affrikate ist eine Enge, unloschbare Verbindung von an 
der gleichen oder benachbarten Stelle gebildete VerschluB- und 
Engelaut. Der VerschluBlaut passt sich artikulatorisch dem 
Engelaut an.

Im Deutschen gibt es drei Affrikaten: [ & } , №  und [ t f j  
Im Usbekischen zw ei: ch [ch] und ts [t$]'
Im Russischen zwei: ц ,ч<

• 1. Siehe: NAwasbojew. phonetik der deutschen 
Gegenwartssprache.T.1978, S. 69-71

• 2. O.Zacher. Deutsche Phonetik. Leningrad, 1969, S.84-85 
und 106-110.

Das Phonem [fjf] setzt sich aus ,,p“ und ,,f ‘ zusammen. Beide 
Laute werden so eng einander gebunden, dass die 
Oftnungsphase des ,,p“ unmittelbar auf ,,f  ‘ Ubergeht. Bei seiner 
artikulation bilden die Lippen einen VerschluB wie bei ,,p“, 
dabei ist aber der rand der Unterlippe nach innen gehoben und 
an den Rand der Oberzahne gepresst. Der Zahnreihenabstand 
ist gering. Die Zungenspitze hat kontakt mit unteren 
Schneidezahnen.

Das „ p f ‘ katrn in alien Positionen stehen: pfeifen, klopfen, 
der Topf...

Das Phonemftg] ist ein stimmloser VersohluBengelaut, 
namlich ein Vord;erzungenlaut. £.s kann in alien Positionen im 
Wort stehen:

• Bei Schreibung ,,z“ in alien Positionen: Zimmer, reizen, 
der Reiz,..
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• Bei Schreibung ,,tz“ und selten ,,zz“ nach kurzen Vokalen: 
der Satz, die Skizze,

• Bei Schreibung ,,t“ im Suffix -tion und vor dem 
uberkurzen Vokalen stehenden ,,t“ : Konjugation, partiell
[par'tslel], die Tertia [ter'tsla:]

• Bei Schreibung ,,c“ in entlehnten W6rtem:Cito['tSi:to.|, 
Casar['t5o:za.]
Das Phonem[ ist ein stimmloser VerschluBengelaut, ein 
postalveolarer Vorderzungenlaut.
Bei der Artikulation des ,,tsch“ bildet man nach einander 
einen VerschluB mit der Vorderzunge und Zungenspitze an 
hinteren Zahndamm und eine Enge an derselben stelle.. 
Die Mittelzunge liegt flach, und der ganze Tzgenkorper 
hat eine I6ffelartige Form wie bei ,,sch“ . Die Muskeln 
sind stark gespannt. Die Lippen sind kraftig vorgestiilpt, 
der Zahnreihenabstand ist gering.

Die Phoneme [Rfl, Ifcl und [ t f  ] konnen in alien 
Positionen im Wort stehen:

• I Rfl- Pferd l'Rffe:rt], ptlugbar[' Rfly:kba.r] , tropfen 
|'troR fan |, Kanipf ['kamRfl;

« [t£]- Zeitung f't^aeturjj, Zirkel ['t^irkalj, tanzen

[tan l^an], Arzt ["arrt^t];

• Itfl* Tscheche [tfe.xa], Chartismus ftfar'tismus], deutsche 
Sprache

tibungen:

l. Horen und sprechen Sie [Rfl, (tg], [^f ] in verschiedenen 
Positionen:

[Rf ]: a) pfeifen, pflanzen, Pfeffer, Pferd, pfliigen, Pfer«i, Pfanne, 
Pfenig, ;
b) Apfel, Gipfel, klopfen, knupfen, Opfer, tropfen, klopfen, 
Kupfer Schnupfen;Dampfer, verdampfen, schimpfen,
schrumpfen, Strumpfe;

c) Kopf, Topf, Dampf Kampf, Schimpf, Rumpf, stumpf;
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d) verpflanzen verpflichten, verstopfen, 
klopffest,Kopffal1:e,Kampffeld,
Strumpffarbe;
e) Grabpflanze, Grabpflege, Stoppfiff, Klubpferd, abpfeifen, 
abpflucken;
2. [ t£ | : a )  Zange, zart, zehn. Zettel, Zimmer, Zau, Zunge, 
Zucker, Zug, Zeit, zeigen, bezahlen, verzeihen, umziehen, 
aufzahlen;
b) Hitze, Katze, setzen, schwitzen, Hitze, Nutzen, Dutzend, blitzen, 

walzen, abholzen, Kerze, scherzen, Wurzel;
c) Satz, Schatz, Netz, Witz, Sitz. trotz, Putz, abseits, Kreuz;

3-IV1:
a) Tscheche, tschechisch, Tschadsee, 

Tscherkessen, Check, Cembalo Cello...;
b) Kutsche, Kutscher, Peitsche, rutschen, 
Kautschuk, knutschen;
c) Katsch, Quatsch, Kitsch, Deutsch, Tolpatsch.... ;

4. Lesen Sie folgende Zungenbrecher, Redewendungen und 
Sprichworter; lemen Sie sie aiswendig und iiben Sie sich im 
Schnellsprechen.
a) [Rf ]- Kauft ein Pfund Pflaumen fiir fiinf Pfennig; Der lange 
Tropf mit der Zipfelmutze auf dem Kopf klopft die Pfeife aus und 
stopft sie wieder;

[t^]- Ein Pcitzdamer Zahnarzt zieht der zappelnden Ziege zum 
zweitenmal zehn Zahne aus; Fiir zehn Zol! Zaunholz zahlt der 
Zimmermann zehn Taler;

I tjl-So ein Tolpatsch! So ein Quatsch!
b)[Rf]-Aus dem letzten Loch pfeifen; mit seinem Pfund 
wuchem;

Wer betriigen will, pfeift sliB; Zum Acker gehort ein 
Pflug; GroBe Worte und Fedem gehn viele auf ein Pfund; 
Vorsicht ist der bessere Teil der Tapferkeit; Der Apfel fallt nicht 
weit vom Stamme; Was man nicht im Kopfe hat, muB man in den 
FiiBen haben; Jeder Topf fmdet seinen Deckel;

5. Lemen Sie folgendes Gedicht; auswendig;
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Herz, mein Herz, was soil das geben?
Was bedrangt dich so sehr?
Welch ein fremdes, neues Leben
Ich erkenne dich nicht mehr.(I.W. Goethe. Neue Liebe, Neues 
Leben)

IV.16. 1. Phonetische Wortanalyse

1.1. Analysieren Sie das Wort phonetisch. 
Charakteresiem Sie wie die Vokale, als auch die Konsonanten.

B. 11 
L. 10
V. 3 
K. 7 
S.3

Das ist ein zusammengesetztes abgeleitetes Substantiv. Es 
ist abgeleitet von den Wortern „das Haupt“ , vom Vurzel ,,-akz-„ 
und mit dem Suffix ,,-ent“ . Also das Wort besteht aus dem 
Hauptwort(Bestimmungswort) ,,Haupt“ und dem Gmndwort „ 
Akzent“. Das Wort bekommt zwei Betonungen. Eine Haup- sie 
fallt aus das Bestimmungswort, und eine Nebenbetommg -  sie fallt 
auf das Grundwort. Das Wort besteht aus elf Buchstaben aber 
zehn Lauten. Die Zahl der Buchstaben und der Laute fallt nicht 
zusammen, weil das Diphtong ,,au“ wird in der Orthographie 
durch zwei Buchstaben geschrieben. Das Wort besteht aus drei 
Vokalen, sieben Konsonanten und drei Silben.

• Die erste Silbe des Wortes ist [ 'haupt] -  betont und 
geschlossen;

• Die zweite Silbe des Wortes ist [ak] -  nicht betont und 
geschlossen;

• Die dritte Silbe ist [,t£ent ] -  nebenbetont und geschlossen. 
Jetzt wollen wir jeden Laut des Wortes einzeln analysieren:
Der erste Laut ist [ h ]

H a u p t a k z e n t  

' h a o  p t a к , tg  е п  t
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• Nach der Artikulationsstelle ist [ h ] ein Kehlkopflaut 
(bo'g'iz tovushi);

• Nach der Artikulationsait ist [ h] ein Engelaut( 
sirg'aluvchi);

• Nach der Beteiligung der Stimmbander ist [ h ] ein Hach- 
laut.

Der zweite Laut des Wortes ist [au] das ist ein Diphtong. 

Der dritte Laut des Wortes ist [ p ]

•  Nach der ‘Artikulationsstelle ist [ p] - ein rein 
Lippenlaut(sof lab tovushi);

•  Nach der Artikulationsait ist [ p ] -ein 
Verschlusslaut(portlovchi);

•  Nach der Beteiligung der Stimmbander ist [ p 1 - stimmlos.
Der vierte Laut des Wortes ist der Laut [ a]

• Nach der Zungenreihe ist [ a] Vokal der vorderen Reihe;
• Nach dem Grad der Zungenhebung ist [ a] 

Flachzungenvokal(quyi til tovushi);
• Nach der Lippenstellung ist [ i  ] nicht labialisiert;
• Nach der Quntitat(miqdoriga-soniga ko'ra) ist [ a ] kurz, weil 

[a] in einer geschlossener Silbe steht;
•  Nach der Qulital is t  [ a ]  offen, weil alle kurze Vokale sind 

immer offen;

• Nach der artikulationsstabilitat ist [ a] ein Moriophtong.
Der ftinfite Laut des Wortes ist der Laut [ k]

• Nach der Artikulationsstelle ist der Laut [ к ] ein 
Hinterzungenlaut;

•  Nach der Artikulationsait ist der laut [k ] ein Verschlusslaut;
•  Nach der Beteiligung der stimmbander ist [ к ] - stimmlos.

Der sechste Laut des Wortes ist I 1^]. Das ist ein Affrikata.
Der siebente Laut des Wortes ist [ e]
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• Nach der Zungenreihe ist [ e] Vokal dervorderen Reihe;
• Nach dem Grad der Zungenhebung ist [ e ] - mittlere 

Zungenhebung;
• Nach der Lippenstellung ist [ e ] nicht labialisiert;
•  Nach der Quntitat ist[ e] kurz;
• Nach derQulitat ist [ e ]  offen;

• Nach der Beteiligung der Stimmbander ist [ e] 
Monophtong.

Der achte Laut des Wortes ist [ n ] :
• Nach der Artikulationsstelle ist [ n ] Vorderzungenlaut;
• Nach der Artikulationsart ist [ n ] Nasal;
• Nach der Beteiligung der Stimmbander ist [ n ] Sonorlaut.

Der vierte und zehnte Laute des Wortes sind [ t ] Laute.
• Nach der Artikulationsstelle sind [ t ] Laute 

Vorderzungenlaut;
• Nach der artikulationsart sind [ t ] Laute Verschlusslaut;
• Nach Beteiligung der stimmbander - stimmlos.

• Merken Sie sich: abgeleitete Worter sind Worter mit 
Suffixen-er,-ler,-ner, - tat,-keit,-um , - ant, u.s.w. und mit 
den Prafixen be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, ab-, auf-, mit-, und 
Substantive wie: das Leben, der Gang, eine Fiinf,.....

IV.16.2.Shema der Analyse der Vokal- und 
Konsonantenphonemen

• [ i:] - das ist ein langer, geschlossener(enger), un labialisierter 
Vokal dervorderen Zungenreihe,derhohen Zungenhebung.

• [ I ] - ist ein kurzer, offener , nicht labialisierter Vokal der 
vorderen Reihe, der hohen Zungenhebung, ein 
Monophtong;
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• [e:] - ist ein langer, geschlossener , nicht labialisierter Vokal 
der vorderen Reihe, mittleren Zungenhebung, ein 
Monophtong;

• [ e :]-ist ein langer, offener( lange Vokale [ a : ]  und [ e:J : 
bilden eine Ausnahme, trotj: sie lang sind, sind immer 
offen), nicht labialisierter Vokal der vorderen reihe, mittleren 
Zungenhebung, ein Monophtong;

• [ e ] - ist ein kurzer, offener. nicht labialisierter Vokal der 
vorderen Reihe, mittleren Zungenhebung, ein Monophtong;

• [ a ]  - ist ein kurzer, offener, nicht labialisierter Vokal der 
vorderen Reihe, mittleren Zungenhebung, ein Monophtong;

•  [ У-] - ist ein langer, geschlossener, labialisierter Vokal der 
vorderen reihe, der hohen Zungenhebung, ein monophtong,

• [ y] - ist ein kurzer, offener, labialisierter Vokal der vorderen 
Reihe, der hohen zungenhebung, ein Monophtong;

• [0 :] - ist ein langer, geschlcssener, labialisierter Vokal deer 
vorderen Reihe, mittleren Zungenhebung,-Monophtong;

• [ ch ] - ist kurz und offen;
• [ Э] - ist ein reduzierter Laut.
• [u:] - ist ein langer, geschlossener, labialisierter Laut der 

hinteren reihe, der hohen Zungenhebung,- Monophtong;
• [ u] - ist kurz und offen ;

• [o:] - ist ein langer, geschlossener, labialisierter Laut der 
hinteren Reihe , mittleren Zungenhebung, ein Monophtong;

• [ 0] -  ist kurz und offen;
• [ a:] - ist langer, offener. nicht labialisierter Vokal der 

hinteren reihe, Flachzungenvokal, Monophtong.
• [ b] —'a) nach der Artikulation sstelle ist “b” rein Lippenlaut;

b)nach der Artikulaticnsart ist “b” VerschluBlaut;
c) nach Beteiligung der stimmbander ist “b” stimmhaft.

•  [ t ] -  Das ist ein stimmloser, alveolarer Vorderzungen- 
VerschluBlaut;

t
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• [ g] " Das ist ein stimmhafter, Hinterzungen- VerschluBlaut;
•  [ f  ] -  Das ist ein stimmloser, Zahn-Lippen-Enge- 

(Gerauschlaut);
•  [ 5 ] -  Das ist ein stimmloser,Mittelzungen- 

Enge(Gerausch)laut;
• [Rfl ~ Das ist ein stimmloser, Zahnlippenlaut, ein Affrikata;

• [ jj j -Das ist ein sonorer, nasaler - Hinterzungenlaut,
• 1 1 ] -  Das ist ein sonorer, Vorderzungen- Seitenlaut;
•  [ Г ] -  Das ist ein sonorer, Vorderzungen- Schwing- 

(Zitter)laut;

1П.17. Vom Buchstaben zum Laut

Laut Buchstaben Beispiele in Transkription Beispiele in Orthogr.
a:

- Г *j aa
da:, "za:gan,’'a:dar; 'za:l, 'za:t, 
’ a:l, 'fa:ran, "na:t, "na:m

Da, sagen, Ader, Saai, 
Saat, Aal, fahren, Naht, 
nahm

a
e:

" a 
e

| ее • 
eh

dan, 'zal£, 'tant^an, "leban, 
"e:zal, "me:r, "ze: ,"be: t, 
"ne:mon, ‘’e:ra;

Dann, Satz, tanzen 
Leben, Esel, Meer, See, 
Beet, nehmen, Ehre

Ада
"tre.na, 'be:r, ”  e:ra, "ne.ta
pre.po.zi't£io:n

P

TrSne, Bar, Ahre, Nahte; 
Preposition

£

Э

i:

i

u .
e

( L
l i h

ieh
i
i

r °4 00 
oh

'fest, 'test, kenan, hesli?, 
"keman
'nenan, ga"ru:fon 
,Jl:gal,'m i:na,'li:ba 
, 'bi:na -i:m, кп, ’i:nan, zi:, 
e:r, "zi:t
"bita, mit, zint 'fe:rian,

Fest, test, kennen, 
haBlich, kammen; 
Nennen, gerufen 
Igel, Mine, Liebe, Biene, 
Ihm, ihn, Innen,
Sieh, er sieht 
Bitte, mit, sind 
Ferien,

o:
o:bar, 'ro:t 'bo:t 'zo:n, ’"'o:r Ober, rot; Boot Sohn, 

Ohr
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0 0 'dorf, 'got, Aot]kd\ Dorf, Gott, Onkel
u: u, uh "’u:far, "mu:t, "’u:r, "ku: Ufer, Mut, Uhr, Kun
u u 'mutar, 'lustiQ Mutter, lustig

<■ Г 6 "b0 :z3 , g ra :sa ," 0:1 'ha.lo Boze, Gr6pe, 6 i H6hle,
0 : ■s oh

L  eu
'z0 :na 'in3e.'ni0 -.r Sohne Ingenieur

OE
I 6- 1 0 , iih

'kcenan, ‘oefiiuf] Кбппеп, Offnurig

y:
"my:da, n'y:bur] 'ky:l, 'my: 1э Mtide, Ubung, ktihl, 

Miihle
У ii mysan, "fylan, "tsylindar Mussen, flillen, Zylinder

ei "1аёгэ, '"aezan, leise, Eisen
ae ai "mae, "maes Mai, Mais

ay 'baeam, 'гпаеэг 
frae

Bayern, Mayer 
Fray

ao au '"aoga, 'haos, 'baom Auge, Haus, Bsum
00 eu au "fro0 irtt, "o0 ’ro:pa 

"ho0zar,o0 sSrun
Freund,
Europa
Mauser,
Auperung

b b,bb "baoan, 'baom, "buban Baum, bauen, bubben
P pupa, 'pas, "тара, Puppe, Pap, Mappe,

P PP
b

'o:pst Obst

m m,
mm "munt, 'tsimar, dam Mund, Zimmer, Damm

d d,dd dan, dox, 'padal Dann, doch, Paddel
t t,tt,d, dt,th 'tantsan, "to:n, "m ita," Tanzen, Ton

fa t, te."a:tar, 'te:ma Mitte, Stadt,
Theater, Thema

n n,nn noon, nun, 'zona, dan Neun, nun, Sonne, dann
g g,gg "gartan, 'flaga, "gel t Garten, Flagge, Geld
к k,ck, kk,g "koxan, "'ska, 'aku'za'ti:f Kochen, Ecke,

ch,c "klu:k,'ko:r, ka.'Te:, Akkusativ, Klug,
q 'fo:kus,"kva:l, Chor, Focus, 

Qual
chs, x "vaksan, "tekst, "ki:ks wachsen, Text, Keks

ks
ks zeks sechs

q ng. "zif]an, "lat], "barjk singen, lang, Bank
nk
V w,v, "vant, "va:ze, ba"kve:m Wand, Vase, bequem

113



f f,ff, "frdent, 'kofar, "fa:tar, Freund, Koffer, Vater,
v,ph fo:to., Photo

z S zona, 'zo:n, "do:za. Sonne, Sohn, Dose

s S,ss,B das, "tasa, gro:s, Das, Tasse, Strafie
J Sch,s ytra:sayU:la, "tij, ypi:lan, Schule, Tisch,

(P,t) Ch /tu,'dent, 'fzf spielen, Student, 
Chef

3 J,g 3e'ni: 3a’ket, ЧпЗе.поег Genie, Jakett, Ingeneur
J J ‘jurja, 'jaka Junge, Jacke

? Ch,-ig ni^t, re?t, ‘by?£)r, 'de5<5r, 
vae? ri^i?
?e. 'm i :

Nicht, rechi:, 
Bucher, Daeher, 
weich, richting, 
Chemie

X Ch 'toxtar, "bu:x, 'dax Tochter, Buch, Dach

h H 'heft, "le:phaft Heft, lebhaft

1 L,1 R,rr 'le:zan, 'bal, "ru:fan, Lesen, Ball rufen,
r 'runt, 'her rund, Herr

Of Pf ’Rfe:rt, 'toRf Pferd, Topf

Z,tz, "t^ukar, ba't£i:an., 't^imar Zucker, beziehen,
Zz, -tion 'mytsa, 'skitsa,./ta,'tsio:n Zimmer, Miitze, 

Skizze, Station

tf tsch ch yirtfi'k, 'daetf, tfek Tschirschik, Deutsch, 
Chek

kv qu 'kvanti.tet, 'kvela QuantitSt, Qualle
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V- TEIL DIE |PROSODIK

V .l. Einleitung
Zur Prosodik gehoren alle lautliche Erscheinungen der 

Sprache. Die Prosodischen Mittel beziehen sich auf 
Phonemverbindungen, wie: Silben, Akzentgruppen, Sprechtake, 
Satze. Man nennt diese Mittel auch als suprasegmentare 
phonetische Mittel.

Zu den prosodischen Mitteln gehoren die Wortbetonung, die 
Satzbetonung, die Satzmelodie, und temporale erscheinungen im 
Satz. Inhaltlich ist der Begriff Prosodik umfangreicher als der 
BegrifF Satzintonation. Die Intonation ist ein Teil der Prosodik. Zur 
Prosodik gehoren auser Komponenten der Intonation, noch der 
phonetische Silbenbau und die Wortbetonung .

V.2. Silbe und Silbengrenze

Die Silbe ist eine lautliche GroBe, namlich die kleinste 
Lautfolge, die sich bei der Untergliederung des Redestroms(nutq 
oqimining kichik bo’laklarga bo’lish natijasida) ergibt.

Eine Silbe kann aus einem Einzelvokal( oh! [o:], einem 
Diphtong ( au![au], oder aus deren {Combination mit Konsonanten 
bestehen ( aus [aus] u.s.w. Ein Wort kann eine oder mehrere 
Silben haben, z.B: mach![ma:x], machen ['ma:xan], hat gemacht

[ ga'maxt] Dabei wird ein Laut als Silbentrager(Silbengipfel- 
bo’g’in yasovchi, -cho’qisi) gertannt. Als SlbentrSger treten 
meistens (ko’p hollarda) Vokale, aber auch sonore Konsonanten , 
wie [m,n,l,r,q] konnen Silbisch sein , z.B.: in der Standardsprache 
wird ,,reden“ wie [fe:dn]gesprocheh, wobei [e:]Silbentrager der 
ersten Silbe und [n | Silbentrager der zweiten Silbe ist.

Nicht alle Vokale sind Silbentrager, z.B. der Laut ,,u“ im 
Diphtong ,,au“ und iiberkurze Vokale sind unsilbisch.

Man unterscheidet zwei Artei von Silben: phonetische und 
orthographische.

Wenn man ein Wort larigsam und deutlich spricht, so 
zerfallt es in phonetische Silben. Die phonetische Silbe kann aus 
einem Vokal, aus z^vei Vokalen und aus Verbindung eines Vokals
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mit einem oder mehreren Konsonanteii befstehen: [a:bsr] ,[au-ga ] 
, ['o:pst], du sprichst, du schrumpfst..
In orthographische Silben trennt man das Wort beim Ubertragen. 
Die Granze der phonetischen und orthographischen Silben fallen 
riianchmal zusammen, manchmal riicht. 1
Im einfachen deutschen Wort sind folgende Typen von 
Silbengrenzen zu unterscheiden:

Phonetische Orthographische Morphologische
Silbe Silbe Silbe

1 . bau-en bau-en bau-en
Diens-tag Diens-tag Diens-tag

2. hu-sten hu-sten hust-en
Нйп-de Нйп-de Hand-e

3. Deck-e Dek-ke Deck-e
Mach-en ma-chen mach-en
Wass-er Was-ser Wass-er

4. vie-lleicht viel-leicht viel-leicht
Da-ran dar-an dar-an

5. A-dler Ad-ler Adl-er ^
re-gnen reg-nen regn-en

Die phonetischen Silben werden in offene, relativ 
geschlossene und geschlossene eingeteilt.

1) offene Silben gehen auf einen Vokal aus, z.B.: a-ber, 
Bau-elr;

2) relativ geschlossene Silben gehen auf einen Konsonanten 
aus, der bei der Wortveranderung zur nachsten Silbe tritt. Dadurch 
wird die Silbe ge6ffnet.z.B.: Lob - lo-ben, Saal - Sa-le, Tag
- Ta-ge;

3) geschlossene Silben gehen auf einen oder einigen 
Konsonanten aus, z.B.: Stuck. Macht, Kind, ...

4) gedeckte Silben beginnen mit einem Konsonanten oder mit 
dem festen Einsatz, z.B.: der Lob, an, am, in. . .

Die Art der phonetischen Silbe ist aufs engste mit der 
Quntitat der Vokale und der Art ihres Absatzes verbunden.

V i.  Die Wortbetonung
Unter Wortbetonung versteht man die artikulatorisch-akustische 

Hervorhebung einer Silbe im Wort. Diese Hervorhebung kann durch 
116



verschiedene Mittel erfolgen, d. h. sie ensteht durch s t a r k e  Spannung 
aller ^rtikulierenden Sprachorgane. Die betonte S il Ъ е  spricht man 
gewohnlich hoher, lauter, langsamer als an d er-ea  unbetonten 
Nachbarsilben, z.B.:

'lau-fen, ver-lau-fen, unter-suchen, Stu-dent, an t-w o rte n  u.a.
Die Wortbetonung ist traditionell, d. h. sie ist in  jedem  Wort an

eine
bestimmte Silbe gebunden und kann nicht frei a u f  eine andere 

Silbe iibertragen werden.
Die deutsche Wortbetonung ist wie die russische und usbekische 

dynamisch, aber sie ist starker als die russische und u sb ek isch e .
Die Stelle der Wortbetonung ist von S p rac lie  zu Sprache 

verschieden. Die Wortbetonung kann frei, fixirt und Morphem 
gebunden sein.

Wenn jede beliebige Silbe des Wortes betont w erx len  kann, so ist 
die Betonung frei und beweglich, z.B.: in der ru ssischen  Sprache kann 
die Betonung von einer Silbe des Wortes auf a n d e re  bei der 
Veranderung der grammatischen Form verlegt w e rd e n , z.B.: борода- 
бороду потолок - потолки рука - руки.

Wenn die Betonung immer nur auf einer bestim m ten  Silbe des 
Wortes liegt,so wird sie “gebunden” (fixiert) genam nt, z.B.:in der 
usbekischen Sprache fallt die Betonung auf die l e tz te  Silbe, z.B: 
o’rtoq -  o’rtoqlar -  o’rtoqlamikida.... .

Solche Erscheinung kann man auch i m  • Polnischen, 
Tschechischen und manchmal im Deutschen tre ffen , z.B.: 'Doktor- 
Dok'toren, Pro'fessor-Profes'soren, Cha'rakter-CharaR 'tere.

In der deutschen Sprache ist d i e  Betonung 
Morphemgebunden,d.h. die Stelle der Betonung hang t von der 
Morphemart (Stammmorphem,entlehnte Suffixm orphem e, trennbare 
Prafixe) ab. Aber sie ist nicht so gebunden wie i m  Usbekischen, 
Tschechischen, Polnischen und anderen Turkischen Sp>rachen.

V.4. Starkegrade der Betonung.

Im Deutschen unterscheidet man drei S tarkegrade der Betonung: 
die Hauptbetonung,die Nebenbetonung und die N ullbetonung. Die 
Starke der Betonung hangt vom semantischen G ew ich t des М офЬетв
ab.
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Hauptbetont ist die Stammsilbe, das trennbare Prafix, das 
entlehnte Suffix, das Bestimmungswort der zusammengesetzten 
Worter.

Nebenbetont sind die deutsche Suffixe mit vollen Vokalen und 
das Grundwort der Zusammensetzungen.

Nullbetont sind die imtrennnbaren Prafixe und Flexionen und die 
Suffixe mit dem reduzierten I э I

V.5. Regeln der deutschen Wortbetonung

Fiir der Wortbetonung gibt es einige Regeln. Um sie richtig 
anzuwenden, hat man zu beachten, ob das Wort deutschen oder 
fremden Ursprungs ist, ob es sich um ein einfaches Wort, , um 
eine Prafixbildung oder um eine Zusammensetzung handelt.

1. In einfachen Wortem liegt die Betonung in der Regel auf 
der ersten Stammsilbe, z.B.: 'Erde, 'sagen, 'Liebe, 'offnen.

2. Ausnahmen: a) im folgenden Wortem die Betonung liegt 
nicht auf der ersten Silbe: Ber'lin, Schwe'rin, die Forelle, 
der Ho'lunder, le'bendig, usw.;

3. ‘ einige Eigennahmen sind auch nicht auf der ersten Silbe
betont: An'gelika, Lu'ise, Ma'rie, Marga'rete...

4. In abgeleiteten Wortem mit deutschen Prafixen liegt die 
Betonung entweder auf dem Stammwort oder auf dem

‘ Prafix:
a)Die Hauptbetonung liegt auf dem Wortstamm, wenn vor ihm 

ein unbetontes untrennbares Prafix be-,ge-,er-,ver-,zer-,ent-,emp-- 
steht, z.B.: be'kommen, Be'scheid, gfe’wirinen, erzahlenV ver'kaufen, 
enf stehen, emp'finderi usw.

b)Bei den WSitern mit den Prafixen un- und miB- schwankt die 
Betonung. Hauptb6torit konhen entweder der Stamm oder das Prafix 
seini In Substantiven, Adjektiven und Partizipien ist das Prafix miB- 
Hauptbetont, in den Verben kann eS Haujit- und Nebenbetont sein, 
z.B.: 'MiBver, standnis,'miB,tfauen, 'm i6 , t6nig;, 'miBver, stehen, 
aber miB'bilden, miB'gonnen, miB'glucken usw.

Anmerkung: Bei Emphase кбппеп die Worter mit dem Prafix 
un- zwei gleichwiegende Betonung tragen: 'un'moglich, 
uner'setzlich, 'uner'h6rt...
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5. Die Worter mit den Prafixen voll-, hinter-, wieder-, um-, 
wider-, €nter-, iiber-, durch-, da-, dar-, her-, hier-, hin-, in-, miB-, 
ob-, vor-, su-, haben eine schwankencle Betonung. Wenn diese Worter 
eine direkte Bedeutung haben, sind die Prafixe Hauptbetont, wenn 
diese Worter eine tibertragene Bedeutung haben sind die Prafixe 
nebenbetont, z.B.:
'um, schreiben - ko'chirib yozmoq, qaytadan yozib chiqmoq, ro'yxat 
qilmoq;
, um'schreiben - tugallamoq,bitkazmoq, nihoyasiga yetkazmoq; 
um, gehen-g'amxo'rlik qilmoq,pa rvarish qilmoq, ko'nglini 

olmoq(birovni)
, um'gehen - aylanib chiqmoq, atrofida aylanmoq;
'durch, kreuzen- butunlay o'chirib tashlamoq, chizib tashlamoq;
, durch'kreuzen- ko'ndalang kesib o'tmoq, to'smoq, oralab o'tmoq, 
ikkiga bo'lmoq;
'hinter, ziehen - sarflamoq, xarj qilmoq;
, hinter'ziehen - yoshirmoq(pulni), sir saqlamoq, bekitmoq;
'unter, stellen - ostiga(tagiga) qo'ymoq, birovga xalaqit bermoq;
, unter'stellen - zabtetmoq, bo'y sundirmoq, ergashtirmoq;
'iiber, setzen - O'tkazmoq(nariga tomonga), yubormoq, jo'natmoq;
, iiber'setzen - tarjima qilmoq, o'tkazib qo'ymoq, ko'chirmoq, yo'q 
qilmoq;
'wieder, holen - olib kelmoq, keltirmoq;
, wieder'holen - takrorlamoq, qaytadan bajarmoq, tiklamoq; 
durch, schneiden-qirqmoq,kesmoq,yorib o’tmoq, arralamoq,oralab

o’tmoq;
, durch'schneiden- chopib tashlamoq, kesib olmoq, o'rib olmoq; 
'unter, graben - yirtmoq, uzmoq, qazib olmoq, titib tashlamoq;
, unter'graben - kovlamoq, qazimoq, portlamoq, qo'pormoq;

6. Die Prafixe ab-,an-,au1r-,aus-,bei-,ein-,mit-,nach-,vor- 
zwischen-, sind hauptbetont und der Stamm ist nebenbetont, z.B.: 
'ab,geben, 'an,kommen, 'auf,maclien, 'aus,nutzen, 'bei,tragen, 
ein, schlagen, 'mit,machen, 'nach,fragen, 'weg, gehen, 

'wieder, geben, 'zu, horen usw.



7. Die Substantive und Adjektive mit dem Prafix ur-, un- tragen 
den Hauptakzent auf dem Prafix, den Nebenakzent auf dem Stamm, 
z.B.: 'ur,alt, 'Ur,emkel, 'Un,gliick, 'un,lieb.

8. Die Suffixe konnen im Deutschen unbetont, nebenbetont und 
Hauptbetont sein: .

, : zu deri unbetonten Suffixen gehoren: -en, -ev-er? -el, -ler, -пег, 
-chen, -ig, -ling, -ling u.a., z.B.: Ahre, Lehrer, Tjschler, macherj, 
Madchen, fleiBig, Zeitung, Jungling usw.;

- zu den nebenbetonten Suffixen gehSren alle Suffixe mit einem 
vollen Vokal, z.B.: -bar, -sam, -sal, -baft, -schaft, -heit, -keit, -turn, 
-los, -at, -nis, -tung, -ing, -lein, -lich,

z.B.: heil,bar, 'stimm,haft, 'wirk,sam, 'Frei,heit, 'Heiter, keit, 
'Trub,sai, ' Wirt,sahaft, 'Reich,turn, 'Hei,rat, "Zeitung, 'Feul,nis, 
'Lehr, ling,'jugend,lich,'Hei, mat usw.

9. In den deutschen zweigliedrigen Zusammensetzungen mit 
attributiven Verhaltnis, tragt das Bestimmungswort die 
Hauptbctonung, das Grundwort die Nebenbetonung, z.B.: 
Tisch, lampe,'Abend,brot, 'mehr,mals, 'einig, artig usw.

Ausnahme: in folgenden Wortem die Hauptbetonung fallt auf 
das Grundwort, und die Nebenbetonung -auf das Besstimmungswort: 
, Nord'ost, , Jahr'hundert.

10. Dreigliedrige Zusammensetzungen haben die Hauptbetonnung 
meistens auf dem ersten Glied. Unter dem EinfluB der rhythm ischen 
Tendenzen riickt die Nebenbetonung auf das drittes Glied, das zweite 
Glied wird als unbetont wahrgenohmen, z.B.: 'Weltfest, spiele, 
No'belpreis, trager, Ver'kehrungs, regel.

11. In den deutschen Gegenwartssprache zeigt sich jedoch die 
Tendenz, nur das zweite Glied einer dreigliedrigen Zusammensetzung 
hervorzuheben. Alle andere Komponenten кбппеп nebenbetont sein, 
z.B.: , Feier'abend,heim, , Sieben'meilen, stiefeC, 
, Haupt'abteilungs, leiter, , Alt'we i ben, sommer, 
, Zehn’mark, schein usw

12. In vier- und ffinfliedrigen Zusammensetzungen erhalt das 
erste Glied die Hauptbetonung, alle anderen Glieder - die 
Nebenbetonung, z.B.: ’Bahn,hofs,buch,handlug, 
'Sonntag, nachmit, tag, 'tag, bade, reise.
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13. In Zusammensetzungen mehrer urspriinglich selbststandiger 
Worter wird das letzte Glied betont, z.B.:.lebe'wohl, ,wiH'kommen, 
, schwarz, rot'gold, unter'wegs, Vater'unscr. 
tr-'fsf 1.4,: Die Zusammengesetzte Pronominaladverbien mit derersfen 
Komponente da-, dar-, wo-, or-, korinen doppelbetont werden, z.B.: 
„da’fon, , vor’aus; am Tage, da’rauf, aber; 'davon ;"keine Rede, 
darauf konnte ich nichts erwidem.

15. Zusammengesetzte Adjektive, deren erste Glieder einen 
Vergleich bzw. eine Verstarkung ausdiirckt, haben zwei oder mehr 
gleichwiegende Betonungen (das erste Glied wird dabei starker 
betont),z.B.: 'blitz'blank, 'blitz'schnell, 'knal'rot, 'kohl'schwarz, 
'schnee'weiB,'riesen'groB.

16. In Zusammengesetzten Numeralien sind auch 
gleichwiegende Betonungen auf den Glieder moglich: 'funf hundert, 
'drei'hundert, Es ist auch aber moglich die Nebenbetonung auf das 
erste Glied und die Hauptbetonung auf das zweite Glied, z.B.: 
, dreiundein'halb.

17. Bei doppelte Ortsnamen liegt die Hauptbetonung in der 
Regel auf dem zweiten Glied: , Bremer'hafen, , Neuvbfandenburg, 
, Hohen'staufen, Aber bei manchen Norddeutschen Ortsnamen die 
Hauptbetonung liegt auf der ersien Silbe, z.B.: 'Stral,sund, 
Greifs, wald.

18. Bei den mehrliedrigen Zusarr menriickungen, Ortsnamen und 
Eigennamen tragt meist die letzte K.omponent die Hauptbetonung, 
z.B.: , Halle'saale, , Schleswig-'Hoistein, , W olf 'Dieter, ,Hanz- 
'Georg, , Anne-'Marie, Marie-Lu'ise.

19. Bei den mehrliedrigen Zusammenruckungen, (lie aus dem 
Vdr- undNachnamen und einen anderen Komponente bestehen, ist die 
Nach name Hauptbetont, z.B.: , Kail-'Marx-, Kapital, , Friedrich-' 
'Schilers-, Roman, , Henrich-'Heine-, Denkmal usw.

V.6. Eietonung bei der Abkiirzungen

Die Abkiirzunge;n werden in ihren ursprimglichen Form 
gesprochen, z.B.: bzw.- als beziehangsweise, das gilt auch fur 
abg^kurzte Vornamen wie: Joh.R Becher (Johannes Robert Becher).



Standartisierte Abkiirzungen werden wie einzelnen 
Buchstabenwortem gesprochen.

1. Die Abkiirzungen, die aus einzelnen Buchstaben bestehen, und 
die als selbstandige Worter gebraucht werden, bekommen die 
Betonung auf dem letzten Buchstaben, z.B.: BRD [be:'’er''de:], USA 
[ ’u.’es"’a:];

2. Abkiirzungen mit der Aussprache nach dem Lautwert haben 
meist eine schwankende Betonung: UNESKO [’u:'nesko.], NATO 
["na:to.], SEATO

[ se."’a:to.], UNO [ " ’u:no.];
3. Wenn das Kurzwoit aus den Anfangssilben einiger Worter 

gebildet ist, so liegt die Hauptbetonung auf der ersten Silbe,z.B.: 
'Foto'(Fotographie), ' ’Ober(Obermeister), 'ORWO(Original Wolfen), 
’Orpo(Ordnungspolizei), 'Kripo(Kriminalpolizei).

Die Zusammensetzungen, die aus Buchstabe+Wort bestehen 
haben die Hauptbetonung auf dem Buchstaben, die Stammsilbe des 
zwieten Gliedes bekommt die Nebenbetonung, z.B.: D-Zug 
["de:, tsu:k], S-Bahn [ " ’es,ba:n]

V.7. Betonung bei Fremdw5rtern

In der deutschen Sprache besteht die Tendenz, die Fremdw5rter 
nach den Regeln ihrer Heimatsprache auszusprechen und sie behalten 
auch ihre urspriingliche Betonung bei:

Bei einfachen Wortem, die aus dem Franzosischen und 
Orientalischen Sprachen entlehnt sind, ist in der Regel die letzte Silbe 
betont, z.B.: Bii'ro, Jour'nal, Pi'lau, Admi'ral, Gene'ral u.s.w.

Bei abgeleiteten Wortem mit Suffixen -al, -an, -at,-ar, -ant, - 
and, -aner, -ar, -eil, -ent, - ment, -eur, -6s, -itis, -ier, -ieren, -nom, - 
tion, -istik, -tat, -graph, -log, -ade, -ismus, tragen meist die Suffixe 
die Betonung, z.B.: Origi'nal, Organ, Diplo'mat, konzer'tant, 
ato'mar, Komissio'nar, deli'kat, Demo'krat, Par'tei, Per'fekt, 
origi'nell, Ele'ment, Po'tenz, Alpha'bett, kon'kret, De'kret, Sul'fid, 
Demokra'tie, Philoso'phie, Ban'kier, [ban'kie:], an'tik, kri'tik- 
'Kritiker, Akkusa'tiv-'Akkusativ, Bal'kon, Motor - 'Motor, 
Karto'thek, Fi'gur u.a.

Allgemeine Regel fur die Betonung fremder Worter:
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a) Die meisten Worter , die mit einem oder mehreren 
Konsonantenbuchstaben schlieBen, betonen die letzte Silbe, z.B: 
Aktion, Metall, spontan, amorph, Teleskop;

b) Worter, die auf einen lang gesprochenen W.okal enden , 
betonendie letzte Silbe, z:B.: Theorie, Buro, Komitee; i *

c)W6rter mit kurzem Vokal, mit [sjoder [ в] im Auslaut 
betonen die vorletzte Silbe: Propaganda, Kommando, 
allegro,Minister, Charakter.

V.8. Funktion der Wortbetonung

Die deutsche Betonung ubt drei Funktionen aus:
Kulminative (kontrastive);
2 ) abgrenzende (demarkative);
3) unterscheidend© (distinktive) : ; s 
Die Hauptfunktion der deutschen Betonung ist die kulminative 
Funktion. Nur eine Silbe im Wort ist Trager der Hauptbetonung. Und 
diese Silbe besitzt die Fahigkeit, die benachbarten unbetonten Silben 
zu unterordnen. Diese Eigenschaft der Wortbetonung nennt man seine 
kulminative(organisierende)

■ , 0 Ш 0
Funktion, z.B.: 'Freund,schaft, 'Schick,sal, 'hei,bar.
Im RedefluB spielt die Wortbetonung die Rolle eines 

Grenzsignales. Das heiBt die Betonung signalisiert den Beginn den 
neuen Wortern, z.B.: ’ssagen, 'machen, ».a.

Die dritte Funktion der Betonung distmktive-(unterscheidende) ist 
im Deutschen nicht so vertreten wie im Usbekischen und RussiseheH. 
Sie realisiert manchmal in zusamn:iengesetzten und abgeleiteten 
Wortern, z.B.: 'um,schreiben -,um'schreiben, 'August - Au'gust, 
'Passiv - pa'ssiv, 'wieder,holen - wiede.rЪolen, 'steinreich - stein'reich, 
'darnit - da'mit, 'modern - mo'dem.

Die Wortbetonung kann im Deutschen noch zusammen mit den 
Suffixen eine formunterscheidende Funktion ausUben, z.B.: 
Pro'fessor-Profe'ssoren, 'Traktor- Trak'toren...

Im Russischen und im Usbekischen ist die unterscheidende und 
formdifferenzirende Funktionen der Wortbetonung starker vertreten, 
z,B.: 'замок-за'мок, 'пасти-пас’ти, o'quvchi'miz -  o'quv'chimiz,
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tug'ma - 'tugma, ol'ma - ’olma, kes'ma - 'kesma, ака'демик- 
акаде'мик, мате'матик-матема'тик, до'ма-'дому, голо'ва-'головы, 
боро'да-'бороду....

V.9. Betonte and unbetonte Wortarten

Man unterscheidet in der Rede betonte und unbetonte Worter.
Betont sind gew6hnlich sinntragende Wortarten: Verben (auBer 

Hilfsverben und Modalverben), Substantive, Adjektive, Adverbien, 
Numeralien.

Unbetont sind: Formworter, Artikel, Pronomen (personal-, 
unpersolische-, Reflexive-, Possessivpronomen), Hilfsverben, 
Modalverben, Prapositionen, Konjunktionen, Vemeinungen.

V.10. Betonung im Substantiv

Die Substantive bekommen gewohnlich eine oder zwei Betonung.
1) Eine Betonung haben Substantive mit unbetonten Suffixen und 

Prafixen:
a) Die Substantive mit den Suffixen -e, -er, -el, -ler,-ner,-chen, 

haben die Betonung auf der Wurzelsilbe : die 'Brille, der 'Lehrer, der 
'Mantel, das 'Madchen, der 'Maler, der 'Rentner.

b) Substantive mit den verbalen( feldan yasalgan) untrennbaren 
Prafixen be-, ge-, er-, ver-,.. tragen auch die Betonung auf die 
Wurzelsilbe: der Be'griff, der Ver'stand, der Ent'schluB, der 
Er'folg 

2) Die abgeleitete Substantive mit betonten Prafixen oder 
schwach betonten Suffixen und zusammengesetzte Substantive 
bekommen zwei Betonung:

a) das 'Auf,passen, die 'Ab,fahrt, die 'An,kunft, das 
'Wieder, sehen;

b) die 'Krank,heit, die 'Freund,schaft, das 'Trub,sal, das 
'Reich, turn, die 'Ar, mut;

c) bei den Zusammengesetzten Substantiven ist das 
Bestimmungswort (das erste Wort) hauptbetont, das Qrundwort (das 
zweit Wort) nebenbetont:

die 'Fach, schule, das 'Studien, jahr, die 'Strassen, bahn.
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Wenn das Bestimmungswort an der zweiten Stelle steht, so 
bewahrt es die Hauptbetonung: das , Jahr hundert, die 
, Viertel'stunde.

Anmerkung:Wenn das Substantiv aus mehreren Wortern besteht, 
zerfallt es auch in zwei Teile -  in Grundwort und Bestimmungswort: 

'Gliickwunsch, telegramm (Gliickwunsch -  telegramm) 
'Weltfrieden, bewegung (Weltfrieden-bewegung)
3. Besondere Falle der Betonung im Substantiv:
a) Abgeleitete Substantive von den Verben wie unterrichten, 

widersprechen, widerstehen(qarscl'ti turmoq) haben die 
Hauptbetonung auf der ersten Silbe: 'IJnter, richt, 'Wider, stand;

b) Abgeleitete Substantive mit dam Suffix ,,-ei“ haben nur eine 
Betonung auf ddem Suffix: die Drucke'rei, die Schneide'rei;

c) Substantive mit Suffix fremder Herkunft wie: -al, -ant, -aner, - 
at, -graph, -ie, - ik, -log, - nom, -tat, -tion, -ismus, - haben nur eine 
Betonung auf dem Suffix ; die Vokale der iibrigen Silben spricht man 
ohne Reduktion:

der Admeral [’adme.'ra:l], Aspe'rant, Amerikaner
[’a.me.ri.'ka:nar]

Kandi'dat, Tele'graph, Melo'die, Phy'sik, Philo'log, Astro'nom, 
Universi'tat, Revolu'tion, Eras'mus.

Anmerkung: -das Suffix ,,-or“ ist im Singular unbetont, im 
Plural -betont:

'Doktor -  Dok'toren, Pro'fessor - Profes'so:ren.
- Eine Ausnahme in der Betonung der Substantive mit dem Suffix

,,-ie“ bilden die Worter: die Komodie [ ko.'m0:dTa], Familie
[ fa.'mi:li9], Materie [ ma.'te:ria],

V .ll. Betonung im Verb

1. Einfache Verben und Verben mit untrennbaren Prafixen be-, 
ge-, und er-, zer-, ent-, emp-, ver-, zer- haben nur eine Betonung und 
sie fallt auf die Stammsilbe: antworten, 'lesen, be'ginnen, ge'horen, 
er'zahlen, ent'sprechen, emp'fangen, ver'antworten, zer'brechen.

2. In Verben mit dem Suffix ,,-ier“ fallt die Betonung auf dieses 
Suffix: spa'zieren, ra'sieren, agi'tieren.
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3. Die Vcrben mit trennbaren Prafixep und zusarnmengesetzte 
Verben bekommen zwei Betonung eine Haupt- und eine 
Nebenbetonung.

a) Bei den Verben mit den trennbaren Prafixen ,, auf-., aji-, aus-, 
ab-, bei-, durch-, ein-, nach-, vor, zu-, ist das Prafix hauptbetont, die 
Stammsilbe nebenbetont:

'auf, machen,'aus,gehen, 'ab, trocknen, 'bei, bringen, 
'durch, kommen, ein,greifen, 'nach,geben, 'vor,kommei, 'zu,horen;

b)Bei den Verben mit trennbaren Prafixen dar-, herein-, 
herunter-, voran-, fort-, weg-, los-, zusammen-, weiter-, ist 
trennbare Prafix hauptbetont, die Stammsilbe nebenbetont:

'dar, stellen, 'her,kommen, 'hin,gehen, he'runter,steigen, 
vo'ran, gehen,'fort, fahren, 'weg,fahren, 'los, gehen,
zu' sammen, kommen,' weiter, lesen;

c)Bei den zusammengesetzten Verben ist der erste Teil 
hauptbetont, der zweite Teil -nebenbetont:

'statt, fmden,'kennen, lemen,'voll, giesen.....
4) Besondere Falle im Verb:
a) die Prafixe durch-, iiber-, um- und wieder- konnen trennbar 

und untrennbar sein. Die trennbari Prafixe bekommen gewohnlich die 
Hauptbetonung, das Vollverb bekommt die Nebenbetonung:

, um'gehen(aylanib o'tmoq, qochmoq) - 'um, gehen (birovga 
g'amxo'rlik qilmoq, - munosabat qitaolmoq). (V.6 . mavzuga qarang);

b) Das Prafix „wieder-,, ist betont und trennbar,
das Prafix ,,wider-„ - ist unbetont und untrennbar:
’wieder, sehen - qayta ko'rishmoq, -uchrashmoq;
, wider’legen - rad etmoq, inkor etmoq.

V.12. Betonung im Adjektiv

1) Die einfache Adjektive und abgeleitete mit den Suffixen ,,-ig, - 
lich „ haben eine Betonung auf der Stammsilbe: 'schone, 'fleiBig, 
'deutlich .....

2)Adjektive mit den Suffixen -sam, -bar, -los, -haft, haben zwei 
Betonungen: die Stammsilbe ist hauptbetont, das Suffix nebenbetont:

'aufmerk, sam, 'heil, bar, 'frucht, los, nahr,haft...

126



3)Adjektive mit dem Prafix ,,un- „ haben auch zwei Betonungen. 
Prafix ist hauptbetont, die Wurzel ist nebenbetont:

un, moglich, 'unge, nugend, 'un, deutlich;
a) Wenn bei Adjektiven mit den schweren Suffixen -b a r, -sam, - 

lich u.a. und dem Suffix -ig zwischen der Wurzelsilbe und dem 
Prafix un- noch ein zweites Prafix vorhanden ist, so geht die 
Hauptbetonung auf die Wurzel iiber und das Prafix un- wird 
nebenbetont:

, uner'traglich, ,, unauf 'horlich, , unbe'merkbar;
b) in manchen Adjektiven ist die Stammsilbe hauptbetont, obwohl 

das Prafix un- unmittelbar vor der Stammsilbe steht: , un'moglich, 
, un'endlich,....;

c) in folgenden Adjektiven schwankt die Betonung. In solchen 
Fallen konnen wie das Prafix, als auch die Stammsilbe hauptbetont 
werden:

'unemp, fmdlich - , unemp'findlich;
d) keine festen Regeln der Betonung konnen fur adjektivisch 

gebrauchte Partizipien I und II festgestellt werden:
'un,passend, 'unge,sehen, aber, , unbe'dingt,

, unbe'friedigend, , unbe'sorgt, , unfcr'stand lich, , unver'heiratet, ...
4) Mit gleich starken Betonungen spricht man beide Teile eines 

zusammengesetzten Adjektivs, in dem der erste Teil als 
Verstarkungswort oder Vergleich dierit:

'nagel'neu, 'eis'kalt, 'schnee'weiB, 'riesen'groB,...

V.13. Betonung im Adverb

1) In einfachen Adverbien fallt die Betonung auf die erste Silbe 
des Adjektivs: tuchtig,'un, schon, , un'heilbar,...

2) In abgeleiteten und zusammengesetzten Adverbien ist 
gewohnlich das zweite Glied hauptbelont, das erste nebenbetont:

, wo'bei,, , wo'rauf, , so'fort, , hier'her,. , neben'an, , bei'nahe, 
, aller'liebst,.. , ,,, и  n

Es kommt aber vor, daB das erste Glied hauptbetont und das 
zweitejiebenbetont ist, besonders mit -mals-, -falls, -warts :

'mehr, mals, 'gleich,;falls, 'for, warts, 'eben, so,...
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V. 14. Betonung in Numerallen

1) Zahlworter mit den Suffixen -ig, -zig, -te, -ste haben die 
Betonung auf der Stammsilbe: 'virzig, der 'funfte, der 'achtzigste,....

2) Zusarnmengesetzte Zahlworter mit -zehn haben zwei 
Betonungen:' funf, zehn,' sieb, zehn,....

3) In zusammengesetzten Zahlwortem sind alle Teile gleich 
betont:

'flinfund'zwanzig, "zwei'tausend'neun, 'neunzehn 'hundert 
'vierund 'vierzig.

V.15. Betonung in der Wortgruppe

Inhaltlich mit einander verbundene eine oder mehrere betonte 
Worter konnen eine Wortgruppe bilden, von denen ein Wort wird, 
gewdhnlich das letzte, starker betont und unterordnet andere Worter, 
z.B.: der 'neue "Film, die ’ Tochter Miilers, das 'Buch meines 
"Bruders.

Worter, die eine Wortgruppe bilden, treten in bestimmten 
grammatischen Beziehungen zueinander. Man unterscheidet 
verschiedene Arten der Wortverbindungen:

- In der Verbindung eines Substantives mit einem vorstehenden 
Attribut fallt eine starke Betonung auf das Substantiv, z.B.: der 
'Geothe "Platz, die Bucharaer padagogosche "Hochschule, die 
schmalen "Gassen von "Nurnberg;

- In der Verbindung eines Substantive mit einem nachstehenden 
Attribut fallt die starkere Betonung auf das Attribut,z.B.: 'Menschen 
guten "Willens; 'Romane'von Oj"bek,...

- In der Verbindung eines Substantive mit einer Apposition fallt 
die starkere Betonung auf die Apposition, z.B.: das siise 'Wort 
"Frieden, die Stadt " Erfurt, Hene'ral Rachi” mow, eine Partie 
"Tennis.

- In der Verbindung eines Substantivs mit einem Infmitiv fallt die 
starkere Betonung auf dem Infmitiv, z.B.: der Wunsch zu stu"dieren; 
der 'Mut zu‘' 'kampfen.

- In der Verbindung eines Verbs mit einem nachstehenden 
Substantiv als Objekt oder Adverbiale fallt die starke Betonung auf
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das Substantiv, z.B.: der ,Kampf fiir den "Frieden; ,schreibt 
"Briefe; , kauflt "Bucher.

- In einigen Verbindungen eines Verbes mit einer Praposition und 
einem Pronomen fallt die starke Betonung auf die Praposition, z.B.: 
"vor ihm 'sitzen; "zu sich 'nehmen; "vor sich 'gehen.

- In Wortpaaren sind beide Glieder als Regel gleich betont, doch 
kann auch das letzte Glied starker betont werden, z.B.: unter 'Dach 
und 'Fach, der 'erste beste, 'Schmach und 'Schande, 'ab und 'zu.

V. 16. Ubungen

1. Horen und sprechen Sie folgende Worter mit der Betonung auf 
der Stammsilbe.

Die 'Karte 'schorl 'manches immer 
die 'Sprache 'lacheln 'sechste 'andere 
das Madchen 'lachen 'Achtel 'unten 
der 'Vater 'trinken 'Zehntel 'zwischen 
die Mutter 'kleine 'abends 'aber 
der 'Norden 'gute 'nirgends 'sondem
2. Bestimmen Sie die Betonung in folgenden Wortem; 

transkrieben Sie diese Worter.
FuBballmeisterschaft,groBmutig, i:uriickfliegen,auseinandersetzen, 
scchshundertdreiundfunfzig, Schonheit, sparsam, Schicksal, 

geschehen, kindisch, Jahrtausend, Besuch, unverstandlich, 
unglucklich, Inversion, Betrieb.

3. Bilden Sie ein zusammengesetztes Substantiv aus folgenden 
Wortreihen und geben Sie die Haupt- und Nebenbetonung ; benutzen 
Sie sie in Satzen.

Welt, Frieden, Bewegung 7 Beruni, Preis, Trager / Ton, Band, 
Gerat / StraBe, Bahn, Verkehr / fremde, Sprache / Gluck, Wunsch, 
Telegramm / Alt, Weib, Sommer / Theater, Gebaude.

4. Horen und sprechen Sie. Vergessen Sie nicht, daB nur in 
Vorsilben be- und ge- ein Murmel -[э] gesprochen wird. In alien 
iibrigen Prafixen ist der Vokal als deutliches [e] zu sprechen.

be' quem b) ge' n au c) ver' zucht d) ent’ lang
be'reit ge'wiB ver'wandt ent'setzt
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be'wuBt ge'sund 
be'liebt ge'rade 
be'achten ge'auBert

ver'achten ent’arten 
ver'teilen ent'auBem 
zer'stort er'baut

be'aufsichtigen ge'andert zer klopfen er'arbeiten.

5. Achten Sie darauf, daB in Substantiyen mit folgenden Suffixen 
werden die Suffixe betont, aber die Vokale der unbetonten Silben 
ohne Reduktion ausgesprochen werden.

DerVo'kal der Photo'graph derAgro'nom 
der Journal der Topo'graph der Astro' nom 
das Futte'ral der Do'zent die Autori'tat 
derAspi'rant derFri'seur dieDi'at 
der Konsul'tant der Regis'seur die Opera'tion 
derKore'aner derAkti'viat derNeolo'gismus 
dasRefe'rat derGeo'loge der Rea'lismus 
Horen und sprechen Sie. Achten Sie in folgenden Wortern auf die 

Suffixe - ,,ik und-of
Fy'sik - As'thetik Mu'sik-Pho'netik Ru brik-'Metrik 
'Doktor - Dok'toren 'Lektor - Lek'toren Pro'fessor - 

Profe'ssoren Mu'sik - Musi'kalisch - 'Musiker Mathemq'tik - 
mathe'matisch - Mathe'matiker.

6. Sprechen Sie und betonen Sie beide Teile gleich stark; 
gebrauchen Sie die Wortgruppen in Situationskontexten:

a) 'bitten und 'danken 'finden und 'fassen 'putzen und 'kochen 
'dunkeln und 'dammem 'hassen und hammem 'fmden und

'fassen 'dunkeln und 'dammem 'proben und 'passen 'funkeln und 
'flimmern 'wagen und 'wagen 'glanzen und schimmem 'zittem 
und 'zagen;

b)mit'Miih und'Not in 'Saus und 'Braus 
mit 'Lust und 'Liebe in 'Freud und 'Leid 
mit 'Mann und 'Maus in 'Feld und Wald 
mit 'Haut und 'Haar in 'Bausch und 'Bogen

. mit 'Sack und 'Pack in 'Haus und 'Hof 
mit 'Sang und 'Klang im 'Hulle und Fiille 
unter' Dach und ' Fach au f' Schritt und ' Tritt
c)'kurz und 'btindig ,sprechen 
'rasch und 'mutig ,handeln
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kurz und 'klein,schlagen 
'fix und fertig,sein
d)'hin und 'her 'durch und 'durch 
auf und'ab fur und'fur 

'ab und 'zu 'an und 'fur sich.

7. Horen und sprechen Sie. Vergessen Sie nicht, dafl trennbare 
Prafixe hauptbetont - und die untrennbare - nicht betont sind.

a)'an,fangen 'teil,nehmen 'bei,messen 
'mit,teilen 'frei, sprechen ' durch,fiihren 
'statt, finden 'zu'grunde,gehen nach,sagen 
'wieder, geben be'kannt,machen 'auf,laden 
hin'zu, fugen em'por,tragen vo'ran,gehen 

'an,nehmen 'ein,treten 'auf,stehen
b)wieder'holen iiber'nehmen unter'richten 
uber'tragen wieder'legen unter'nehmen 
iiber'gehen wider'setzen unter'lassen
c) beachten Sie, Prafixe miB- und voll- konnen betont und 

unbetont vorkommen:
mili'lingen - 'miBver,stehen voll'bringen - 'voll,giesen 
miB'brauchen - 'miBbe'hagen voll'fiihren -'voll'rauchen 
miB'fallen - 'miBge,staltet voll enden -'voll,schenken 
miB'achten - 'miB,emte voll'strscken - 'voll,stopfen.
8. Horen und sprechen Sie. Meiken Sie sich den Ubergang des 

Akzents.
Bestimmen die Bedeutung von diesen Wortem im Worterbuch:
a) Der 'Durchbruch - durch'brechen 
der' Widersprechen - wider'sprechen 
der 'Unterricht - unter'richten
der'Unterschied - unterscheiden 
der 'Umfang - um'fangen 
der 'Umstand - '  um'stehen
b) 'kafe. - ka.'fe: Jtaen'rae9 - ’ltaen,rae?
' ’ap, taeluq - ’ap'taeluq ' ’aogust - ’ao'gust 
'mo:dsm - mo.'dem 'blu:t ’ami - blu:t.’arm 
formal - for'mel
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10. Sprechen Sie. Betonen Sie das erste Glied folgender Worter 
starker als das zweite Glied:

'Auf,bau 'Bau,meister zahl,reich 
'Ab,fahrt 'Brief,marke 'welt,beriihmt 
'Um,schau'Brief,wechsel 'lebens,froh 
'Ur,wald 'Feier,tag 'farben,froh 
'Aus,sicht 'Ruhe,pause 'fertigge,baut
11. Betonen Sie in folgenden Adjektiven beide Glieder gleich 

stark:
'blitz'schnell,'himmel'blau,'grau'griin 
'eis'kalt,'gold'gelb,'bald'schon 
'zucker'siiB, 'riesen'groB, 'schnurge'rade 
'blut jung, 'stock'dumm, 'funkel'nagel'neu 
' mutter'seelen allein 
aber: 'stein'reich ' stein,reich
12. Horen und sprechen Sie die Abkvirzungen Wort fur Wort. 

Achten Sie auf die Stelle des Akzents. Gebrauchen Sie die 
Abkurzungen in Satzen.
DHZ [de.ha "tsst], FDGB [\fde.ge'be:], US "A, UN"0, NATO, D- 

"Zug, Hapag [ha: "pa.k],
E-werk ['e’:,vsrkj, S-Bahn ['es,ba:n], U-Boot f'u:,bo:t], A u to f’aoto],

Kino ['ki.no.], Trafo ['tra:fo.J Ober [ ”о:ЪэгJ, Velo 
[/'we:lo],Kripo ['kri:po.J
13. Bestimmeri Sie die Akzente in folgenden abgeleiteten Wortern 

mit Suffixen -bar, -sam, -turn, -at, -los, -haft, -ei, -graph: ’
haltbar, Jruchtbar, wunderbar, ersetzbar, mlosbar, 

unvergleichbar, gehorsam, arbeitsam, bedeutsam, empfindsam, 
schweigsam, unauflialtsam, unbeugsam, Schicksal,Triibsal, Alter turn 
Burgertum, Eigentum, Fiirstentum, Reichtum, Heimat, 
Diktat,Dekanat, fehlerlos, kostenlos, mutlos, Freundschaft, 
Meisterschaft, Meisterhaft, stimmhaft, Partei, Turkei, Bucherrei, 
Poligraph, Photograph, Stenographie.

14. Bestimmen Sie in folgenden Fremdwortem die Akzente, 
beachten Sie dabei folgende Regeln fur die Akzenttierung fremder 
Worter:

a) die letzte Silbe wird akzentuiert:
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Buro, Attache, Pla'teau,Atom, Dialog, Fusion, Specialist, 
Problem, Sys'tem

b) die vorletzte Silbe wird akzentuiert:
E'poche, Rentgenologie, Kas'kade, Pro'nomen, Ka'pitel, 

Re volver, summieren logisch, Menin'gitis;
c) der drittsilben werden akzentiuert:

Physiker, Prasidium, 'Genius, Perso'nalien, Indi'viudum, 
Publikum, 'Minimum.

15. Bestimmen Sie in folgenden Wortgruppen die Akzente, 
Schreiben Sie sie dann auf Tonband.

Aufs falsche Pferd setzen /  mit dem Kopf durch die Wand wollen /  
die Zahne fletschen /

eine Oper aufftihren /  etwas mit dem Mantel der Liebe zudeckenf 
etwas mit Schaden

verkaufen /  jemandem eine Eslsbriicke bauen /  den Kopf oben 
behalten/ Ehrentitel -  Ehrenmitglied -  ehrenwert /Ratgeber- 
Ratschlag -ratsam.

16. Merken Sie sich den Akzer t in folgenden Adjektiven und 
abgeleiteten Adjektiven und Adverbien.:

a) un 'denklich uri 'schcidlich un 'sterblich 
un 'merklich un tauglich un 'glcublich 
un 'saglich un endlich un 'zweifdhaft
b),unaufhorlich ,,verier'mefilich ,.unver'gleilich 
,unab'anderlich ,uner'schdpflich ,unver'gefilich 
,unbe'greiflich. ,uner'traglich tunver'scffdnlich 
,nnbe'schreiblich ,uniiber'trefflich ,unver'ziiglich 
,unent 'geltlich. unver 'antworlich.imdefi'nierbar 
fUner'bittlich ,unver'besserlich ,unwider'ruflich
c) ,unbe'achtet ,,unbe'kummert ,.unver'dient 
,unbe'absichtet ,unbe'lastet ,unverfdlscht 
,unbe'antwortet ,unbe'schrcinkl ,unver'heiratet 
. unbe 'dingt. unbe 'sorgt. unver 'mutet 
,unbe'fridigend ,unge'ahnt ,uner'hdrt 
,unbe'helligt ,unge'riihrt ,unver'drossen
f.unbe'irrt ,unver wandt ,unumer brochen
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17. Achten Sie in folgender Ubung auf die Stelle der Betonung. 
Vergessen Sie dabei nicht, daB in alien Prafixen ist der Vokal ( e ) 
ohne Reduktion zu sprechen.

я) er'leben zer'treten ver'geben ent'scheiden 
er'halten zer'reifien ver'zeihen ent'behren 
er'greifen zer'fallen ver'dienen ent'decken 
er'lauben zer'kauen ver'lieren ent'zucken 
er'schiittern zer'brechen ver'trauen ent'weichen 
er'bitten zer'beifien ver'sinken er'regen
b) er obern er'tibrigen ver'achten ent'arten 
er'arbeiten ver'anlassen ver'aufiern ent'eigen 
er'eignen ver'argen ent'ehren ent'aufiern
c) hal'bieren spa'zieren musi'ziern klassiji'zieren 
buchsta 'bieren mar 'schieren promo 'vieren 
dik'tieren diri'gieren scha'tieren
pa'ssieren dekli'nirien kultfvieren.

18. Transkribieren Sie folgendes Gedicht und geben Sie die 
Wortbetonung an. Lemen Sie das Gedicht auswendig.

Deutschland, ein Wintermarchen 
(H.Heine)
(Auszug)

Ein neues Lied, ein besseres Lied,
О Freude, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon 
Das Himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erden gluckUch sein,
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlimmen soil nicht der faule Bauch,
Was fleiBige Hande erwarben.

Es wachst hienieden Brot genug 
Fur alle Menschenkinder,
Auch Rosen und Myrten, Schonheit und Lust 
Und Zuckererbsen nicht minder.

Ja, Zuckererbsen fur jedermann,
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Sobald die Schoten plateen!.
Den Himmel iiberlassen wir 
Den Engeln und den Spatzen.

19. Bestimmen Sie im folgenden Fabeltext die Akzente. 
Schreiben Sie ihn auf Tonband.

So ein Wetter
Hu, ist es heute feucht und halt. Der Schnee ist gar nicht mehr 

schon. Viele Leute husten und niesen. Sie haben rote Nasen. Ich habe 
auch schon kalle Hande. Mein neueu Tuch und meine Schuhe sind 
ganz feucht. Rasch laufe ich nach Hause und ziehe andere Schuhen 
an. Im Zimmer ist es schon warm.

20. Bestimmen Sie die Akzente in folgenden Sprichworter, 
Redensarten und Sinnspruche und transkribieren Sie den Text

Bildung bessert Geist und Herz. J e hoher der Baum, desto naher 
der Blitz. Outer Nachbar ist besser als Briider in der Feme. Ein 
iViensch ohne Bildung ist ein Spiegel ohne Politur. Ein unnutzes 
Leben ist ein friiher Tod (Goethe). Leme nur das Gluck ergreifen, 
denn das Gluck ist immer da (Goethe). Ein goldner Schltissel offnet 
viele Tiiren.

21. Lesen Sie, achten Sie auf die phonetische Analyse des Wortes.

B. 16 
L. 15
V. 5 
K. 10 
S.5

Das ist ein abgeleitetes, zusammengesetztes Substantiv. Es ist 
abgeleitet von dem Substantiv ,,Studs:nt“, aus dem Bindeelement 
en“, aus dem Stammsilbe des Verbs „ wohnen“ und aus dem 
Substantiv ,,Heim“

Das Wort bekommt zwei Betonungen : eine Hauptbetonung -sie 
fallt dem Regel nach auf die Silbe ['dent ] des Bestimmungsworts 
„Student". Die Nebenbetonung fallt auf das Grundwort „das Heim“. 
Das Geschlecht( otliiming rodi) des Substantivs bestimmt man 
gewohnlich nach dem Geschlecht des Grundwortes. In diesem Wort 
haben wir 16 Buchstaben aber 15 Laute. Die Zahl der Buchstaben und

S t u d e n t e n  w o h n h e i m

It u.'d en t Э n v o: n ,h ae m
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der Laute fallt nicht zusammen, weil der Laut [ h] nach den Vokalen 
,,a,o,u,e,a..“ wird als selbstandiger' Laut nicht ausgesproehen -  er ist 
ein Dehnlaut( o'zidan oldin kelgan unli tovushni cho'zib o'qilishi 
uchun xizmat qiladi).

Das Wort besteht aus 5 Silben, 5 Vokalen und 10 Konsonanten.
• Die erste Silbe des Wortes ist [jtu. ] -  ist unbetont, offen; 
Annmerkung: wenn die Silbe mit einem Vokalphonem endet, sie

ist immer offen.
• Die zweite Silbe ist [ 'dent ] -  betont, geschlossen; 
Annmerkung: wenn die Silbe mit einem Konsonantenphonem

endet, sie ist geschlofien.
• Die dritte Silbe ist [-Эп] -  unbetont, geschlossen;
• Die vierte Silbe ist [ -vo:n] -  unbetont, geschlossen;
• Die funfte silbe ist [-,haem] -  nebenbetont, geschlossen.
Jetzt wollen wir jeden Laut des Wortes einzeln, einzeln 

analysieieren ( siehe oben).
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VI QISM: INTONATSIYA. DIE INTONATION

Die Worter als Teile eines Satzes werden mit einander durch 
syntaktische und phonetische Mittel vcrbunden. Das wichtigste Mittel, 
daB die Woretr zu einem Satz gestaltet, ist die Intonation.

Die Intonation ist das einzige Mittel, daB den Satz von einem 
Wort : untprscheidet. Wenn man ein isoliertes Wort ohne 
intonatorischen Mittel ausspricht* so wird dieses Wort nicht zu einem 
Satz. Die phonetische Mittel der Intonation kann ein Wort zu einem 
Satz gestalten. Vergleichen wir z.B. W ortgruppe “es regnet” mit dem 
Aufforderungssatz “es regnet” oder mit dem Fragesatz “es regnet?” .
Wenn man die Wortgruppe “es regnet” mit steigend-failendem[ /  il] 
Tonverlauf, schnell und laut ausspricht, so bekommt man einen 
Befehlsatz, Fallen-steigender Tonverlauf, langsames Tempo 
kennzeichen den Fragesatz “e$ regnet?”.

Es regnet (Aussagesatz)

Es regne? (Fragesatz)

Es regnet! (Ausrufesatz)

In dem oben angefuhrten Satz “es regnet” zeigt nur‘ die 
Intonation, ob es ein Aussagesatz, Frage-, oder Ausrufesatz ist. Aber 
zur Besstimmung des Satzartes dienen auch die lexikalischen und 
syntaktischen Mitteln.

Die Intonation kann folgende drei Arten von syntaktischen 
Bedeutungen unterscheiden: a) syntaktische Bedeutungen, die mit
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der Abgeschlossenheit oder Nichtabgeschlossenheit des Satzes 
zusammenhangen;

b) syntaktische Bedeutungen, die mit der Differenzierung des 
kommunikativen Satztypes (Aussage, Frage, Aufforderung)
verbunden sind;

c) syntaktische Bedeutungen, die mit der kommunikativen 
Gliederung des Satzes in der Geeeben (Gaming oldindan ma' lum 
qismi. berilgan qismi) und dem Neuen (yanei fikrni ifoda etadigan 
qismi) verbunden sind.

AuBer diesen syntaktisehen Bedeutungen die Intonation kann in 
ein beliebiger Sprache auch das Verhaltnis des Sprechenden zur 
Aussage charakterisieren und auch GefShle des Sprechenden 
zeigen. Der Satz kann ruhig, gleichgiiltig, freudig, emport, 
erstaunt, unzufrieden,angstlich, sorglich und u.a.m. klingen. Ein 
Satz kann, also, mit verschidenen emotionalen Farben 
ausgesprochen werden.

VI.l. Die Komponenten der Intonation

Die Intonation, wie schon oben erwahnt ist, ist eine komplezierte 
phonetische Einheit. Zu den Komponenten der Intonation gehohren:
a) die Melodie (Tonfiihrung); b) die Satzbetonung(Satzakzent); c) 
die Pausen; d) das Tempo; e) der Sprechrhythmus. Diese 
phonetische Mittel sind eng miteinander verbunden und treten im 
Komplex auf und bilden die Intonationssttruektur eirter konkreten 
Sprache.

VI.2. Die Melodie

Die Melodie ist der Tonverlauf beim Sprechen. Sie besstimt den 
Sattztyp nach dem Ziel der Aussage und zeigt die Abgeschlossenheit 
oder Nichtabgeschlossenheit des Gedankens. AuBerdem sie 
Bestimmt: a) verschiedene Satzarten (Aussage; Frage; 
Aufforderungs oder Ausrufesatz); b) zur Wiedergabe 
verschietfener Gefuhle (der Freude, der Emporung, des Spottes usw.)

Die Melodie kann verschieden bezeichnet werden;
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a) die steigende-inter roeati ve- Melddief/*]. Bei der steigende 
Melodie steigt der Ton auf der betonten Silbe. Die steigende Melodie 
kann:

a) rein steigend sein (Hochschlufi) [/"] oder [<->]. Rein steigende 
(interrogative) Melodie kennzeichnet vor allem 
Entscheidungsfragen (Fragesatze mit Fragewort, manchmal auch 
Fragesatze ohne Fragewort), aber auch Nachfragen und femer 
Aussagen oder Aufforderungen, wenn sie entweder wamend oder 
besonders hoflich hervorgebracht werden, z.B.:

War das Haltezeichen nicht zu sdien?

ij м :ы /
Was wiinscht er? Was wiinschst Dti Dir?- Was ich mir wOnsche?

*
Lemen in der Schule alle Kinder Gnglisch?

b) fallend -  steigend-progrediente- sein (HalbschluB) [ \  ?  J
Fallend - steigende (progrediente) Melodie zeigt die 

Nichtabgeschlossenheit des Gedankens. Sie wird in den Satzgefiigen 
und Satzverbindungen angewendet, aber auch bei Anreden, 
Redeankiindigungen msw., z.B.:

/  *  Ы /
Ich zahle bis d re i: eins, zwei, drei. 

A is ich nach Hause kam 
c) die fallende -terminale-Melodie. Der Ton fallt auf dem 

hauptbetonten (Silbe) Wort und bleibt bis zum SchluB des Syntagmas 
unverandert [> ]. Fallende (abschliefoende -terminale) Melodie wird 
in Aussagesatzen, in Fragesatzen gebraucht, z.B,:

/  u s»i
Es war ein leiser, stetiger und kiihJcr Regen drauBen.

Warum sagst du nicht? Fahren Sie bitte langsam!
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d) die schwebende (progredieiite) Melodie. Bei der
schwebenden Melodie sind ke'ine besondere Tonhohenveranderung zu 
horen; die Stimme bewahrt gewohnlich die Tonhohe der letzten Silbe 
des vorhergehenden Satzglieds

Die schwebende Melodie wird wie weiterweisende (steigende ) 
Melodie in Eingangs- und zwischen Sprechtakten angewendet. Der 
Verbundenheitsgrad der Inhalte beider Sprechtakten ist nicht groB. 
Der SchluBteil des weiterweisenden Taktes kann in diesem Fall in 
schwebendem Ton in mittleren Tonhohenstufe gesprochen werden, 
z.B.:

* *
Du grliBtest mich | im letzten Sonnenstrahl.

* *
Er sprath ihr freundlich zu: |«Fllrehte dich nicht».

f)die naturlkb - wellige M elodie (m ittlere Tonhohe) | — ]

* -  « . » *
О Hcimat, alle Wcge suchtcn dich !

Ein Manr>| hatte sieben Sehne I und immer noch keine Tochtcr
g) de r M elodiesprung:

a) nach oben

b) nach unten

H6rt
braust

-лша^-es- I—нп4.
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Man bezeichnet gewohnlich den Tonverlauf durch vier 
Torhohenstufen: die Tiefe, die Neutrale, die Mittlere und die
Hohe. ( siehe Schema der Tonhohenstufen).

Der Satz «Er hat ein Geschenk bekommen» besteht aus acht 
Silben: die erste vier Silben"er hat eim ge-" sind unbetont, sie werden 
im neutralen Ton gesprochen. Die funfte Silbe «-schenk» ist betont, 
sie beginnt etwas hdher als die unbe::onten Silben, innerhalb dieser 
Silbe steigt der Ton einwenig und fallt dann bis zum neutralen Ton; 
diese Tonfiihrung zeigt die krumme Lime !*+ Voder ein Strich / -*/ 
iiber dieser Silbe. Die sechste Silbe “be-“ ist unbetont, sie wird im 
neutralen Ton gesprochen und wird mit einem Punkt (.) auf derselben 
Hohe wie das Ende der akzentierten Silbe bezeichnet. Die siebente 
Silbe «-komm-> ist betont, sie wird im Tiefton gesprochen wie die 
ietzte unbetonte Silbe «-en».Das Intonationsschema dieses Satzes sieht 
so aus:
Der "Lehrer 'tritt nach dem " Glockenzeichen ein. Ich gehe heute ins
"Kino.

Die Melodie ist mit dem Sat;;akzent eng verbunden. Die 
Veranderung der Tonhohe geht besonders deutlich auf den 
akzentuierten Silbe vor sich.

Man unterscheidet im Satz drei Elemente der Intonationsstruktur: 
den Vorlanf, den Zwischenlauf - den Vollauf und den 

Nachlauf

VI.3. Bezeichnung und Ge brauch der Melodie

ritytiim iscbe К бгрег

Zum Vorlauf gehoren die unbeionten Silben, die der ersten 
betonten Silben vorangehen.
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Zum Nachlauf gefr&ren die unbetonten Silben, die der 
letzbetonten Silben (Schwertonsilbe) folgen.

Annmerkung: Es kcinn auch Satze ohne Vor- und Nachlauf 
geben.

Zum VoHauf(rhythmischer Кбгрег) gehoren alle Silben 
zwischen dem

Vorlauf und dem Nachlauf.
Den Schwerton bildet die Sinnwichtigste Silbe, die das Neue in 

der Aussage hervorhebt unii am starksten betont ist.
Der Vorlauf wird ini neutralen Ton gesprochen. Der Vollauf 

beginnt im Mittelton, die Melodie steigt stufenweise auf den betonten 
Silben, am tiefsten beginnt die Schwerpunktsilbe, die als Regel bis 
zum Tiefton senkt; die unbetonten Silben des Vollaufs sehlieBen sich 
ihrer fonhoe nach den vor- und nachstehenden betonten Silben an.

Der Nachlauf wird im Tiefton gesprochen, z.B,:

—Vorlauf-------- -------- Vollauf-------------- ---------- Nachlauf-

Die Tonhohe am AnfaJg des Satzes hangt davon ab, ob der Satz 
einen Vorlauf hat. Zuwe'len aber beginnt der Satz mit der 
Schwerpunktsilbe, besondefs bei Voranstellung des Sinnwichtigsten 
Begriffes, z.B.:
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Vater kommt ' Schon ist es hier

— *- — • A  —  -

"  ■
f NT

Vorlesungen haben wir am "Montagj "Dienstag und "Freitag.

Nicht immer folgt auf die Schwerpunktsilbe ein Nachlauf. Der 
Slimmton senkt in solchen Fallen oft in den Tiefton.z.B.:

Er''schiaft Es "schneit Das ist doch ” sch6n!

Anderseits begegnet es oft, daB eine Schwerpunktsilbe eines Satzes 
mehrere unbetonte Nachlaufsilben hat, z.B.:

Du ”  kennst mich noch n ich t Ver"laufen Sie sich aber nicht!

Ein Satz kann mehrere sinnwichtige Worter enthalten. In solchen 
I alien wird der Vorlauf im neutralen Ton gesprochen, aber Nachlauf
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- monoton im Tiefton gesprochen. Im Vollauf haben wir einen 
stufenweisigen Abstieg des Stimmtons auf den betonten Silben. Die 
erste akzentiuerte Silbe wird im Mittelton gesprochen, sie ist die 
hochste im Satz. Alle andere betonten Silben folgen im stufenweisen 
Absatz. Die Schwerpunktsilbe ist nicht mehr trager des melodischen 
Gipfels. Sie beginnt im neutralen Ton und fallt in den Tiefton,z.B.:

tm «миф ягмнпчшмфт

................ • 'Шттттфшф*ш

Das 'ganze Unternehmen ist "nutzlos gewesen

......„ VM - d
i t i

i 
i i i i ! * \ 1

7
m

1 i i t i • ! 1 1 i w 1 s !

Es war ein 'leiser, stetigcr und kiihler "Regen drauften.
Fur die sprachliche Kommunikation ist die Art der Veranderung 

in der Schwerpunktsilbe von Bedeutung. Das kann main am besten 
durch den Vergleich von kurzen Satzen mit einer einzigen 
Hervorhebung beweisen, z.B.:

Aussage 
----- ЭВР"

Frage Ausrufc

±
Es regnet Esregnet? Es regnet!

Befebl Bitte

Komm! Komm
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Der fallende Tonverlauf in d«r Schwerpunktsilbe zeigt die 
Abgeschlossenheit des Gedankens. Der steigende Tonverlauf ktindigt 
an, da8 der Gedanken entweder nicht abgeschlossen ist oder der der 
Satz ist ein Fragesatz ohne Fragewort(interrogativ)

VI.4. Intoneme unt! ihre Variante

Die Art der Tonkonfiguration innerhalb der Schwerpunktsilbe 
wird das Tonem genannt. Im Deitschen sind sechs Toneme zu 
unterscheiden, von denen jede ihren besonderen Melodieverlauf und 
ihre besondere differenzierde Funktiou hat:

1) das Tonem der Abgeschlossenheit (terminal)

Gewifl
2) das nicht abgeschlossene, steigende, frag;ende Tonem-------

(interrogative)

dort?

3) dasTonemijerAusrufe

4) das Tonem der Befehle
Ach! Oh!

S) das Tonem der Bitte n
Los! Sciineil!

Komm. Gib. Gehen Sie

6 ) . d a s  T o n e m  d e r  E n t s c h a l t n n g e n --------------------

--------------- S j  .  .

--- --------------------------j - ------------------- „

1 a

t ________ ; ..........

«  M e i n  V a t e r »  , s a g t e  s i e ,  « i s t  v e r " r e i s t »
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1.-Das abschiieSende (terminale) Tonem zeigt, daB die Aussage 
vollendet ist. Es wird gebraucht: a) in Aussage: Thomas fuhr nach 
Hamburg

b) in Erganzungsfragen : Was schreibt er eigentlich?
c) in selbststandigen Anreden : Verehrte Anwesende !
d) in den zweiten Gliedern der Doppelfragen: Willst du - oder 

willst du nicht? iJ
2. Das fragende, steigende(interrogative) Tonem wird 

gebraucht:
a) in Entscheidungsfragen : Ist es wahr? Kommen Sie mit ins 

Theater? 71
b) in Nachfragen : Wer hat das gesagt? Von wem haben Sie das 

bekommen? Von wem?71 Ob ich dies Buch kaufen w ill?Я
c) in wiederbolungsfragen: Verreisen Sie in den Ferien?-, oder 

bleiben Sie hier?7!
d) in den ersten Gliedern der Doppelfragen : Willst du fahren, 

oder willst du fliegen? Gehst du - oder bleibst du hier?7l
3. Das Tonem der Ausrufe kennzeichnet die Aunrufesatze : 

Das war eine ausgezeichnete Idee! N
4. Das Tonem der Befehle findet sich in verschiedenen Satzen 

mit dringender Aufforderung : Nun komm! Vorsicht! Lassen Sie mich 
inR uhe!^

5.Das Tonem der Bitten kommt in Bittesatzen zum Ausdruck: 
Kommen Sie naher. Нбгеп Sie und vergessen Sie, bitte, nicht.-*- » *+

6.Das Tonem der £inschaltungen wird in den Schaltsatzen 
verwendet:

«Dort», sagte die Reisefiihrerin, «Sehen Sie die monumentale Festung 
Ark».

VI.5. Die Satzbetonung

Ein Satz kann mehrere sinnwichtige Worter enthalten und diese 
sinnwichtige Worter werden hervorgehoben. Sinnwichtig, oder 
inhaltlich wichtig, sind die Worter, die wesentliche Informationen 
enthalten. Der Redeteil, welcber das Nene oder das Wichtige 
enthalt, heiKt kommunikatives Zentrum.
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Die Satzbetonung entsteht ebenso wie die Wortbetonung durch 
das Hervorheben der betonten Silbe im Wort. Doch das Betonen dieser 
Silbe hebt das ganze Wort hervor. Dieses Wort wird gewohnlich 
lauter, langsamer und mit Veranderung der Tonhohe gesprochen, z.B.: 
im Satz «Die Be'ratimgen fanden unter "AusschluB der «Offentlichkeit 
statt». Ist das Wort «Offentlichkeit» das sinnwichtigste. Es tragt den 
Satzakzent.

Betonung und Melodie (Tonverlauf) sind mit einander eng 
verbunden als andere Komponenten der Intonation. Der Tonverlauf * 
steigt / / oder fallt / / am bedeutendsten auf dem Wort mit dem 
taktischen (syntagmatischen) Akzent und zwar auf der akzentiuerten 
Silbe dieses Wortes, z.B.:

* * * I
Wer das "Wasser furchtet, darf ni;ht '"baden.
Auf'Donner folgt "Regen (Sprichwort)
Hast du deinen ' Freund Kur"bon gesehen? "Was 'machst du da?
Nach dem Grad der Satzbetonung unterscheidet man zwei Arten 

der Betonung: -die typische Satzbetonung und die logische (nicht 
typische)-Betonung(oder die Betonmg der Gegenuberstellung)

In einem Text ohne besondere emotionelle Farbung richtet sich 
die Betonung nach bestimmten Regeln, die nicht nur die Rolle des 
Wortes als Satzglied sondem auch die traditionelle Betonung der 
Wortgruppen. Diese Betonung wird als typische genannt.

Es kommt aber vor, daВ bei Gegeniiberstellungen Worter 
hervorgehoben werden, die im synlaktischen Bau des Satzes eine 
Hilfsrolle spielen oder die in Wortgruppen nebenbetont(unbetont) 
sind. Diese Betonung nennt man die logische Betonung. Die logische 
Betonung hangt nocli vom Kontext, von der Sprechsituation und von 
der Absicht des Sprechenden ab, Z.B.:

Die "Nacht war sehr kiihl.
Die Nacht war "sehr kiihl.
Die Nacht "war sehr kiihl.
Die Nacht war sehr "kiihl.
"Die Nacht war sehr kiihl, nicht "der Nacht.
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Vl.6. Regeln der Satzbetonung

1. In einfachen nicht erveiteten Satzen hat das Pradikat 
gewohnlich die starke*Satzbetonung, das Subjekt hat eine schwache 
Betonung, z.B.: 'Karin "sehreibt. Der 'Brief karn "an. 'Jurgen kommt
"mit. Wir horen uns die 'Ratsel "an.

2. In erweiterten Satzen mit gerader Wortfolge die 
Satzbetonung fallt gewohnlich auf das letzten Nebenglied, das 
Pradikat und das Subjekt konnen abhangig von der Absicht des 
Sprecihenden eine schwache Betonung bekommen oder unbetont sein, 
z.B.: Der Arzt wird den Pa"tienten unter"’suchen. Aber: Der "Arzt
wird einen Pa"tienten unter"suchen. Wir gehen 'heute um zwolf'Uhr 
ins "Stadion.

3. In Fragesatzen mit Fragewort ist gewohnlich das Pradikat 
oder ein Nebenglied stark betont, z.B.: Was "machen Sie? Wohin 
gehst du heute "Abend? Wenn das Fragewort sinnwichtig ist,
bekommt es auch eine Betonung, z.B.: Wa rum hast du zur 
Semi"narstuhde nicht "vorbereitet?

4. Im elliptischen Fragesatz, der ein Nebenglied enthalt, wird 
diese Nebenglied starkbetont, z.B.; Was "weiter? Was "nun? Warum 
"so? Wohin des "Weges?

Aber: Von "wem? Aber wa"rum denn?
5. In manchen Fallen ist das Fragewort stark betont, z.B.: r"Wer 

war er, der "dich begleitete? "Wo waren Sie den ganzen Tag?

VI.7. Die Pausen

Unter dem Begriff «Pause» versteht man eine zeitweilige 
Unterbrechung der Phonation (jaranglash) im RedefluB.,

Die Pausen kommen gewohnlich an den Grenzen zwischen 
Sprechtakten (Syntagmen) im Satz und Satzen im Absatz vor und 
fallen mit den Atempausen zusammen(aber nicht immer)

Wir unterscheiden in dieser Arbeit abschlieBende. verbindende 
und fakultative Pausen. Jede von diesen Pausen spielt bei der 
Gestaltung des Redestroms(nutq potoki) eine ganz bestimmte Rolle.

Beim Lesen erfiillen die Pausen eine gliederende 
(segmantierende-delimitative) und eine zusammenschlieBende 
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Funktion, d.h. sie markieren die Stellen, wo der Redestrom 
unterbrechen wird und weisen gleichzeitig darauf hin, Einheiten 
zusammenzuschlieBen sind.

In der mundlichen Rede die Pausen erfullen noch eine 
zusatzliche Funktion: sie sind fur den Sprechenden ein Mittel, die 
folgende Auiierung zu iiberdenken, die entsprechenden 
grammatischen Struikturen zu wahlen. Sie dient auch ftir den 
Sprechenden als Denkpause.

Die Pausen dienen auch zur Hervorhebung der wichtigen 
Information. Der Sprechende lenkt damit die Aufmerksamkeit der 
Horer auf die Worter, die im Satz und im Text von groBer Bedeutung 
sind.

Eine abschlifiende Pause wird mil dem Zeichen [ || ] angegeben; 
eine verbindende Pause zwischen Sprechtakten und zwischen Haupt- 
und Nebensatz durch das Zeichen [ | ], eine kiirzere verbindende 
Pause zwischen den erweiterten Satzglierden und Akzenteinheiten 
(rhythmische Gruppen) durch das Zeichen [ /]gekennzeichnet; diese 
Pause nennt man fakiiltative Pause, z.B.:

“ ...Heinrich Heine / starb j vor mehr als siebzig Jahren || Aber /  
es gibt kaum ein Personlichkeit | die in so langer Zeit | so 
gegenwartig /  geblieben ist | und wenig /  Werke | die so viel / Leben 
behalten haben | wie das seine | | . . . ” (H.Mann.... , 1931)

Wir schreiben | heute eine Kontrollarbeit ||
Auf Regen / folgt Sonnenschein [| FleiB / bricht Eisen // ..
Die Zahl der Pausen im Satz und ihre Lange hangt vpn dem 

Sprechtempo ab. Je schneller das Tempo ist, desto kurzer sind die 
Pause und umgekehrt, beim langsatnen Tempo sind die Pausen 
haufiger und langer.

Verbindende Pausen haben meistens den Wert “und”, “oder”, 
“aber”, “auch”. Sie konnen in der Rede kurz und lang sein.

VI.8. Das Sprechtempo

Das Sprechtempo ist ein Mittel der sprecherischen 
Ausdrucksgestaltung und von gleichem Range wie andere Prosodische 
Mittel. Unter dem Sprechtempo als Sprachsmittel versteht man die
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Abanderungen der Geschwingkeit beim Sprechen innerhalb eines 
Textes

Auf das Sprechtempo wirken gewohnlich sowohl linguistische als 
auch extralinguistische(aulJersprachliche) Faktoren ein. Zu den 
linguistisehen Faktoren geh6ren z.B.: Verlangerung der 
Geschwindigkeit der Rede am Ende der Satze und in 
hervorgehobenen Silben: Es ist hier aber schon. Ich habe ge"tan, wie 
mir befohlen war.

Zu den extralinguistischen Faktoren gehoren die mdividuellen 
Eigentumlichkeiten des Sprechenden, das Ziel und der Gegenstand 
der Rede, die Sprechsituatioh, die historisch bedingte Beschleunigung 
des Sprechens der Menschen von verschiedenen Epochen.

Gewohnlich unterscheidet man sieben Stufen der 
Sprechgeschwidigkeit (siehe: R. Fahrmann. Die Deutung des 
Sprechausdrucks. Borin, 1960,S .47)

1. kehr langsam ta  1OO Silben pro Minute
2. langsam ca 150 Silben pro Minute
з unter dem Durchschnitt ca 2 0 0  Silben pro Minute
4.' Durchschnitt ca 250 Silben pro Minute
5 iiber dem Durchschnitt ca 3 0 0  Silben pro Minute
6. schnell ca 350 Silben.pro Minute
7. sehrr schnell ca 4 0 0  Silben pro Minute
Das Sprechtempo erfullt in der Kommunikation folgende 

Funktionen:
1) Die Verlangsamung des Sprechtempos wird vom Sprecher fiir 

die Unterstreichung einzelner Elemente der Aufierung benutzt : 
z.B.:

Das ist d e i n e Arbeit. Du bist ja sch о n. Aber n e i n.
2) Durch Tempoveranderungen werden die Einschaltungen 

(Schaltsatze, Schaltworter, Anreden, Einfuhrungsworter), die den
Gedanken unterbrechen, von den benachbarten Textelementen 
abgegrenzt.

VI.9. Der Sprechrhythmus

Unter Sprechrhythmus verstehen man die regelmaBige Folge yoa 
akzentuierten und nicht akzentuierten Silben in Sateen, Texten 
und Versdichtungen. Aber auch beim Vortrag anderer literarischer



Texte muB der Sprecher darauf aciiten, daB im Text vorgeformten 
rhythmischen Qualitaten der Gestaltung nutzbar gemacht werden.

Der Rhythmus kann nicbt getrennt von anderen prosodischen 
Mitteln(Akzentuierung, Sprechmellodie, Sprechtempo, Lautstarke
u.a.) hetrachtet werden.

In jeder rhythmische Gruppe gibt es eine Betonung, die von nicht 
betonten Silben umgeben ist. Die nichtbetonten Silben bilden den 
Vorlauf und den Nachlauf, und die betonten Silben - den Kern der 
rhythmischen Gruppe. In jeder einzelnen Sprache wird der Rhythmus 
durch spezifische Ziige gekennzeichnet, die von der Dynamikart der 
Silbenbildung, von dfer Art der Akzentuierung und der Art der 
Proklise und Enklise in der rhythmische Gruppe determimert(aniqlab 
bermoq) werden.

VI. 10. Die Klangfarbe der Stimme(das Tembre)

Zusammen mit Tonverlauf, Sprechtempo, Sprechrhythmus und 
Pausengestaltung ist der bewufite Einsatz der Klangfarbeunterschiede 
ein Mittel zur Gestaltong des optimalsn Ausdrucks beim Sprechen.

Mit der Klangfarbe der Stimme und mit der anderen 
sprecherischen Mitteln konnen die emotionalen Komponenten des 
Textes wie Ruhe - Unruhe, Stolz - Demut, Liebe - HaB, 
Selbstvertrauen - Angst, Offenheit - VerschloBenheit, Freude - 
Trauer u.a. und alle Varianten dieser Gefiihle wirkungsvoll zum 
Ausdruck gebracht werden.

Die BegruBungsworte “Mit eurcn Besuch habt Ihr nns ja sehr 
iiberrascht.”

konnen z.B. mit dem Ausdnick der Freude oder der Verargerang 
gesprochen werden.

VI.11. Phonetische Gliederung der Rede

Die AuBerung (der Text) wird phonetisch in Phonetische 
Absatze*, Satze, sprechtakte, Akzentgruppen(-einheiten), 
phonetische Silben gegliedert.

Der Satz ist die groBte phonetische Einheit. Der Satz ist sowohl 
nach seinem Inhalit als auch nach seiner grammatischen und 
lautlichen Struktur ein abgeschlolSenes Ganzes, der durch eine
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besondere aussagende, fragende, befehlende oder ausrufende 
Intonation gekennzeichnet wird.

Die wichtigsten Intonationsmittel, die den Satz bestimmen, sind 
Melodie und Pause. Durch eine Pause wird der Satz yon den 
volgenden Satzen abgetrennt. Die Art der Melodie bestimmt den 
Satztyp als Aussage Frage -, Aufforderungs - oder Ausrufesatz, 
z.B.: -

Wir besuchen die Ausstellung.
Wir besuchen die Ausstellung?
Wir besuchen die Ausstellung!
Der Satz wrird seiner seits in kleineren phonetischen Einheiten 

gegliedert.

Annmerkung.Begriff „der phonetische Absatz“ ist in der 
phonetischen Fachliteratur noch nicht endgultig interpretiert.

Die groBte phonetische Einheit, in welche der Satz beim Sprechen 
zerfallt, ist der Sprechtakt(Syntagma).

Der Sprechtakt ist ein Teil des Satzes, die phonetisch 
organisiert ist und durch situativ bedingte sinngemalHge 
Akzentuierung, Pausensetzung und Melodiefuhrung entsteht.

Der Sprechtakt ist immer situativ bedingt und hilft mimdliche 
Mitteilungen ausdmcksvoll zu gestalten und um deri Gedanken - und 
Gefuhlsinhalt des Satzes genau wiederzugeberi. Besondere Bedeutung 
fiir die Gliederung des Satzes in Sprechtakte hat die Art des 
Satzakzents und die Melodiefuhrung, z.B.: ' s s 1

Am 3,Ok"tober | begeht das deutsche Volk |den 
Wiedervereinigungstag beiden deutschen Staaten ||

Am 3. Oktober | begeht das deutsche "Volk | den 
Wiedervereinigungstag /beiden deutschen Staaten.

Am 3. Oktober | begeht das deutsche Volk | den 
"Wiedervereinigungstag | beiden deutschen Staaten.

Die Sprechtakte werden durch Pausen voneinander 
abgegrenzt(aber es kann solche Falle sein, wo ein Sprechtakt von 
anderem Sprechtakt ohne wahmehmbare Pause getrennt wird). Jeder 
Sprechtakt hat eine Kemsilbe, die die starkeste Betonung tragt, z.B.: 

Dies ist ein "Herbsttag | wie ich keinen "sah |
? ” Die Luft ist "still | als "atmete man 'kaum |
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und 'dennoch 'fallen "raschelnd | fern und "nah |
die 'schonsten "Friichte 'ab | von jedem "Baum.//
Das Wort, daB die Taktbetonurig tragt, bildet den Akzentgipfel 

des Spreehtaktes; inhaltlich ist dieses Wort immer der wichtigste 
Begriff im Sprechtakt.

GroBere Sprechtakte zerfallen in Akzentgruppen(phonetische 
Worter, rhythmische Gruppen). Jede Akzentgruppe hat eine 
Kemsilbe und einige unbetonte Silben. Unbetonte Nach - und 
Vorsilben gruppirieren sich um die betonte Kemsilbe,

Гч r \  Пч
z.B.: das 'Zimmer; das ist ein "Zimmer; da ' kommt sie eilig;
Teile der Akzentgruppe, die vor der Kernsilbe stehen, nennt man 

Proklisien [^], Teile, die nach der K emsilbe stehen, -Enklisien. [«ч]
Als Akzentgruppe spricht man nebeneinanderstehende 

Verbindungen von :
a) Artikel und Substantiv : das ’Madchen, der ’Sohn..... r*
b) Praposition, Artikel und Substantiv: an der ’Wand, vor dem

'Tisch....
c ) Pronomen und Substantiv: me n 'Kind, diese 'Arbeit.....r+

d) Kopula und Pradikativ: ist 'Lehrer, ist 'klug........ r*
e) Hilfsverb und Vollverb: wird 'kommen, hat ge'liebt...... ^
f) Modalverb und Vollverb; will 'schlafen, muB 'gehen,.......r*
g) obengenannte Verbindungen mit vorangehenden 

Konjunktionen:
und das 'Heft, aber unser 'Lehrer, doch wir 'alle..... ^

Die Akzentgruppen zerfallen seinerseits in phonetische Silben.
Die Silbe ist eine minimale prosodische Einheit, die als ein 

Gestaltungselement des Wortes betrashtet werden kann.

VI.12. Grundmodelle der deutschen Satzintonation

Die Intonationsstrukturen einer Sprache konnen als Modelle 
vorgestellt werden. Die Modelle werden in dieser Arbeit mit den 
Buchstaben A, B, und A',B' bezeichnet.
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A bb . 1 Grundmodelle der deutschen Satzintcination

Modell ruhige Rede Modell emphatische Rede
A —» L A' —> U

В B ' —♦ Г

Der Vorlauf der Modelle ist immer relativ monoton. Die betonte 
Silbe wird entweder hoch- oder tiefgestellt. Die Hoch- oder 
Tiefbetonung ist mit einem Fallton (^1) oder einem Steigi:on (7\) oder 
mit dem Fortlaufen auf gleicher Tonhohe verbunden. Der Nachlauf ist 
entweder terminal (tief fallend il), interrogate (ansteigend 71) oder 
progredient ( auf gleicher Tonhohe fortlaufend ->).

Abb.2 : Charakterisierung der Grundmodelle

Modell 
..... A

Vorlauf Betonung Nachlauf
monoton Hoch Fallton bis zur Losungstiefe

A' monoton Hoch Fallton bis zur Losungstiefe
В monoton Tief monotom

В’ monoton Tief Steigton mit moiaotonem 
Fortlauf auf dem Hochton

Die Grundmodelle A und A' gelten fur Aussagesatze. Bei den 
Fragesatzen unterscheidet man zwei Grundtypen: die 
Entscheidungsfrage (Satzfrage) und die Erganzungsfrage( 
Wortfrage).

Die Entscheidungsfragen werden in ruhiger Rede mit dem Modell 
B, in emphatischer Rede mit dem Modell B' gestellt. Wird eine 
Beantwortung der Entscheidungsfrage nicht erwartet, so ist auch die 
Modell A oder Modell A' anwendbar. Bei der Erganzugsfrage kann 
die Tonfuhrung terminal (Modelle A oder A’) oder interrogativ 
(Modelle В oder B' ) sein. Erganzungsfragen erkennt man daran, daB 
im Vorlauf als Sinngebendes Element ein Wort auf w- ( was, wer, 
wie, wo, wovon, wodurch, warum, wann.....) steht.
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VI. 13. Zusammengesetzte Modelle
In Satzen mit zwei Hauptbetonten Wortern werden die Modelle 

kombiniert nach der Formel ( В v B ') (A v A ') verwendet. Es gibt vier 
Moglichkeiten der Kombination (siehe Abb.3)

Abb.3: Zusammengesetzte Modelle

Modell Zusammensetzu ng 
in ruhiger Rede Modell Zusammensetzung in 

emphatischer Rede
X1 В - A x'-i В л A'

... . X 2  ..

a > > X1:! В 'л A1

Entscheidungsfragen mit zwei Hauptbetonten werden nach 
der Formel (B'v В )Л(В 'v  B) intoniert.

VI. 14. Bestimmung der Intonationsmodelle

Wir bestimmen das Intonationsmodell fur den Satz:
“Leben Sie in Buchara ?”
Wir iiberlegen:
Hat der Satz eine Betonug? - Ja.
Ist der Satz ein Fragesatz? - Ja.
Handelt es sich um eine Entscheidungsfrage? - Ja.
Wird die Entscheidungsfrage ruhig gesprochen ? - Ja.

Ergebnis: Modell B .____•-----

Wir bestimmen das Intonationsmodell fur den Satz:
“Ich wohne jetzt in einem Neubau.”
Wir fragen:
Hat der Satz eine Betonung? - Ja
Ist der Satz ein Fragesatz? - Nein, ein Aussagesatz.
Wird dr Satz ruhig gesprochen? - Nein, emphatisch.

Ergebnis: Modell: A'



Wir bestimmen das Intonationsmodell fUr den Satz:
“Ich freue mich, daB du gekommen bist.”
Wir fragen:
Hat der Satz eine Betonung? - Nein:
Hat der Satz zwei Betonungen? - Ja.
Ist der Satz ein Fragesatz? - Nein, ein Aussagesatz.
Soil der Satz ruhig gesprochen werden? - Ja.
Ergebnis: Modell: Xi oder Хг

VI. 15. tibungen

l.Uben Sie die Intonation folgender Satze ein. Achten Sie auf 
die Betonung und Melodieverlauf.

1) Steigende Melodie in Anfangs- und Zwischentakten:

—w
— • • —------------------ 1~

_ -------------------------------y L J | L
---- ----- ----  • — — Vй—-----

Wir ver" sammelten. uns vor dem "Bahnhof j ‘kauften "Fahrkarten !....

• »
wenn die 'Bahn alle zehn Mi'nuten "ahrtl'komme ich zur "Zeit 'and

- * • • 1 * 1
• • • • ы • • -э

Sobald du ’’fertig bist | Gul'nos j ruf mich so'fort "an ||

-*| • I -* Ъ1
• 4  • • 4  • • • •

Am ersten Ap"ril I'schickt man die ''Narren ( wo'hin man "will ||



Ehre ver'loren j "alles verloren ||
• • Unser I'neues "Haiis ist 'groB und "schon ||

2) In Warnungs - und Aufforderungssatzen in Form der 
Aussage, z.B.:

Du bist zu "unvorsichtig || Du bist "hier nicht "allein||

■ > • • • •  • Я • • 4  • • -► . .

"Einsteigen bitte! Nun "kornm! "Vorsichtig ! Das "darfst du doch
nicht!

2. Lesen Sie die folgenden Satze; achten Sie auf den 
verstarkten Akzent und der steigend- fallenden oder 
reinfallenden M elodie:

• • • • • • •  pf ■ • Л
Die 'Hauptstadt unserer Repub'Iik Tasch"kent | be'steht liber- * 

2200 "Jahre
..................... ..........► . . -> • • Ы . N

aber bleibt immer "jung || Sie verandert sich mit jedem "Tag ||
Sie wird

Ы *  Л Ы ■ ■ ■+ |  ■ ■ • •
—► ■

immer "groBer und "schoner || Ube'rall "sieht man neue 
Kul"turstatten [|

Nj ■ ш Ш ■ ■ NJ # •  I ^  ■ m — t

71
GriiBen Sie bitte Ihre "Mutter || 12s will "Abend werden || "Guten 

"Tag||
/  ■ 1  ■ ■ - > • !  • - >  ■) ■ ■ Л •

"Kinder | "sagte der "Alte | "Habt ihr "viel "Beeren ge'funden?
3. Lesen Sie folgende Satze mit fallender Melodie [ I  ] : 

a) Aussagesatze:
• > v  * • —► • • ■ } • -*-
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Der "BuB fahrt | alle zehn Mi"nuten |  Ich "heiBe "Otto "Hahn ||
• • •  $ • • )  • • t ~ • *

/•
Ich bin als 'Sohn eines "Lehrers in Bucho'ro ge'boiren. || 

Meine 'Eltem
—̂ • • • • • ^  ■ $ * *

' leben jetzt in einem "Dorf bei Bucho’ro. || Ich "habe einen "Bruder 
| eine

. У
"Schwester. Mein "Bruder stu'diert in Tasch"kent.
3. Uben Sie die Intonation folgender Fragesatze ein. Achten 
Sie den Satzakzent unden Tonverlauf. 
a)FragesStze mit Frageworter : [ЯЫ]
Wessen "Buch ist das? Das ist das "Buch meines "Freundes.

■■ 71 •
Wem "sagt er das? - Er sagt das dem "Lektor.
7t Ы • Ы
Wen "fragt er? - Er fragt einen Stu"denten. Er fragt Gul'nos. 
-Erganzungsfrage: -Nachfrage:

7|• • • • •  • « • * *
Von wem haben Sie das be"kommen? Von "wem ?
7\ • • . Ы • . .7 1
Wer hat das gesagt? "Wer hat das ge'sagt?

-Doppelfragen:
*>• • • • . «id

"Willst du oder willst du "nicht?
• *4t 7! • * • • • •
Ver"reisen Sie in den Ferien | oderbleiben Sie "hier? 
-FragesStze ohne Frageworter:
• • • • # • • Л ^  NJ
Ist die "Vorlesung intere"ssant ? -'Ja; "Nein....

7) 71
Haben Sie ein Semi’nar? Ist die 'Vorlesung schon zu "Ende?
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л  л/ л  л/
Kommst du "heute oder "morge:n? 'Fahrst du oder nicht?

Я 7»
'Haben Sie einen "Mantel ge'kauft, oder einen "Anzug?

4. Intonieren Sie folgenden Text. Bezeichnen Sie dabei die 
Pausen, den Satzakzent und den Tonverlauf!

Eulenspiegel und der Wanderer.
Eulenspiegel ging einmal die Landstrasse entlang. Da kam ein 

Wanderer, der ganz miide war. «Guter Freund», sagte er zu 
Eulenspiegel, «wie lange gehe ich noch bis zur Stadt ?» -«So geh 
doch», antwortete Eulenspiegel. «DaB ich gehen muB, weifi ich auch 
selbst», sagte der Wanderer argerlich und ging weiter.

«Freund», rie f Eulenspiegel ihn\ nach, «wenn du so gehst, bist du 
in zwei Stunden in der Stadt». «Warum hast du mir den das nicht 
gleich gesagt ?», wunderte sich der Wanderer. Eulenspiegel erwiderte: 
«Ich wollte zuerst sehen, wie schnell du gehst. Friiher konnte ich nicht 
bestimmen, wieviel Zeit du brauchst, um nach der Stadt zu kommen.»

5. Gliedern Sie folgende Texte in Sprechtakten und 
Akzentgruppen und erarbeiten Sie sich die Intonation !

1) Zwei Schildburger
In Schilda waren zwei Nachbam. Ihre Hauser standen dicht 

nebeneinander. An einem Morgen, etwa um acht Uhr, kam einer von 
ihnen zum anderen und klopfte mit dem Finger an die Fensterscheibe. 
Der andere lag noch hinter dem Ofen und wollte vor Faulheit nicht 
aufstehen. Er schrie also mit lauter Stimme: «Wer klopft da so friih ?»
- «Ich bin es, Nachbar», antwortete der Mann vor dem Fenster, «was 
tut Ihr ?» Der Mann in der Stube antwortete : «Hier liege ich und 
schlafe. Und was wollt Ihr ?» Der Mann vor dem Fenster sprach : 
«Wenn Ihr nicht schliefet, so wollte ich Euch fragen, wann Ihr heute 
zu Markte fahrt. Da Ihr aber schlafet, so komme ich spater, wan Ihr 
erwacht seid».

2) Anekdoteo um Goethe [’a.nek’do :tan ’um 'go : ta]
Goethes Kuchenjunge entwendete eines Tages aus der Kiiche 

einen grolien Fisch, versteckte ihn unter dem Mantel und eilte durch 
den Park. Zufallig stand Goethe am Fenster und bemerkte den unter 
dem Mantel hervorlugenden Fischschwanz. «He, Junge!» rief er
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streng. Der Junge stotterte: «Was befehlen, Exzellenz?» «Ich befehle, 
daB du kiinftig, wenn du einen von meinen Fischen ausfuhren willst, 
einen langeren Mantel oder einen kiirzeren Fisch nimmst.»

$ * * * * ,-r '
Goethe каш wahrend einer Reise in ein Gastehaus und bestellte 

eine Flasche Wein. Bevor er 4en Wein trank, probierte er ihn und 
verdunnte ihn danach mit Wasser. >

An einem anderen Tisch saBen Studenten, die ebenfalls Wein 
tranken, guter Laurie waren und viel Larm machten. Sie bemerkten, 
daB der. Herr neben ihnen den Wein mit Wasser verdunnte, und 
lachten daruber. Einer von ihnen fragte : «Sagen Sie, lieber Herr, 
warum verdilnnen Sie das edle Getrank mit Wasser?»

Goethe erwiderte: "g0 :ta ‘Er"vi:d3rt3
«Wasser allein macht stumm, "vasar 'a"laen 'maxt |/tum
Das beweisen im Teiche die Fische "das ba vaezan 'im "taeca 

di."fi/a |!
Wein alien macht dumm, "vaen ‘a"laen j 'maxt 'dum

Das beweisen die Herren am Tische. 'das bavaezan di,"h£ran 'am 
"ti/э  ||
Und da ich keines von beiden will sein, 'unt'da:'fc "kaenas fon 
'baedan
Trink'ich mit Wasser vermischt den Wem.» vil zaen/"trink ‘ 19 
mit 'vasar fer"mijt de.n 'vaen//

6. Lesen Sie folgende Satze, intonieren Sie dieselben nach 
die Modellen:

a) Grundmodell A :
Aussagesatze
Der Knabe stieg die Stufen empor.
Sie ricf nach Threm Mann.
Von dieser Nachricht war er tie f  betroffen.
Ich lese gerade Schillers «Kabale und Liebe».
Fragesatze
Wann sind Sie aus Taschkent zuruckgekommen?
Warn? hat Schiller sein "Kabale und Liebe" geschrieben?
Wie lange wird die Versammlung dauern?
Befehlsatze •
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Komm naher heran! Komm wieder ! Komm doch ! Schlage das 
Buch auf (zu) ! Schau mal zum Fenster hinaus !

Aufzahlungen
Franz Schubert schrieb Lieder, Kamermusik und Simfonien. In 

unserem Garten stehen Pflaumen-, Kirsch- und Bimbaume. 
Satzgefiige:
ich fuhle mich wohler, seit ich Medikamente nehme. Rustam 

redete so sicher, daB Gulnos ihm glaubte. Ich wuBte schon, daB ich 
nach Berlin fliegen sollte.

b) Grundmodcl A’ U 
Aussagesatze

Diesmal ist Otabek mit Gulnos ins Museum gegangen. Dieser 
Text ist zu schwer fur dich. Niederschlage werden erwartet. 

Fragesatze
Wer hat dir denn das erlaubt? Welche Gewinnumer haben Sie? 
Wie konnen Sie denn so etwas von mir denken ?
Befeh Isa tze
Uberlege erst, bevor du sprichst !
Warten Sie nicht auf mich! Geht leise die Treppe hinunter! 
Aufzahlungen
Besorge bitte noch Brot, Kase, Butter und Tee.
Heute haben wir Phonetik, Grammatik und Landeskunde. 
Satzgefiige
Ich vertraue dir, weil du mein Freund bist.
Nur wenn es lhnen recht ist, wercle ich morgen friih anrufen.
c) Grundmodell В ------
Haben Sie mich verstanden ?
Haben Sie einmal eine Reise nsich Karschi untemommen? 
Womit beschaftigen Sie sich iri Ihrer Freizeit?
Fahren Sie am Sonntag mit nach ChTva?
Hast du dir uberlegt, wie du hatest handeln sollen ?

d) Grundmodell H1 ------ Г
Freust du dich iiber meinen Besuch ?

Haben Sie schon den Tiergarten besichtigt ?
Kannst du mir mal bis Woehenende hunderttausend Som 

besorgen ?
Darf ich lhnen in den Mantel helfen ?
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e) Modell Xi

Formel : В л A Xi — — ------U.
Einfache Satze
Diese unerwartete Nachricht iiberraschte ihn bei der Ruckkehr 

von seiner Reise. In der Winterferien wollen wir nach
Samarkand fahren.

Zusammengesetzte Satze
Die Ausgrabungen in «Warachscho» wurden abgeschlossen 

und alle Fundgegenstande errichten unversehrt in die 
wissenschaftlichen Institute. Ich ging langsam weg, aber Nosima 
blieb vor dem Institut stehen

Ehe wir in den Ark hinaufgehen, werfen wir noch einen Bliek von 
der Terasse auf den Registanplatz.

Modell: X2

Formel: B'* A -* X2 ----- Г ------U
Von meiner Dienstreise nach Deutschland habe ich einige 
interessante Photos mitgebracht.

Satzgefiige
Ich kaufe gern im Selbstbedienungsladen ein, weil man dort die 
Waren selbst aussuchen und begutachten kann.
Wer sich iiber Deutschland genauer informieren will, fur den 
steht ein ganzes System von Touristenkarten zur Verfugung.
g) Modell Xi

Formel: В a A -> X't ------ ------L

h) Modell X' 2

formel: в” ‘ A’ -* X ' 2 ------ Г --------- U
Einfache Satze
Wegen des starken Nebels muBten wir langsam fahren 
Thomas ist mit Rosemarie verlobt.
Geteilte Freude ist doppelte Freude,
Mir geht es heute schon viel besser als gestem.
Satzgefiige
Es freut mich sehr, dafi du heute gekommen bist.
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Wenn Sie nach Samarkand kommen, miiBen Sie unbedingt 
Abservatorium von Ulugbek besuchen

7.Sprechen Sie die folgenden Dbungstexte nach den 
vorgeschriebenen Intonationsmoriellen :

Zu fiel Trost ( Asop )
(X'2 ) Ein Kranker erwiderte auf die Frage des Arztes nach 

seinem Befinden, er leide an iibermaBigen SchweiBausbriichen. (A)
Darauf sagte dieser: «Das ist gut.» ( Х'г ) Bei seinem nachsten Besuch
efkundigte er sich wiederum, wie es ihm gehe. (A' ) Da berichtete der 
Patient, er habe heftigen Schiittelfrost. (A) Und der Arzt erwiderte :
«Auch das ist gut.» (Хг ) Als er beim dritten Besuch seine Frage 
wiederholte, klagte der Kranke, er sei von der Wassersucht befallen,
(A) und der Arzt erklarte auch das fiir gut. ( X 1 ) Da kam nun zu dem 

Kranken einer seinen Freunde und fragte, wie es ihm gehe. (A' ) 
«Merkwiirdig», antwortete dieser, ( Xi )" vor lauter Gutem gehe ich 
noch d arau f.»

8. Lesen Sie follgenden Text ; achten Sie au f den Tonverlauf, 
Akzentuierung und Gliederung des Textes !

Lateinstunde (Au» dem Ro'man < Budenbrocks» von Thomas 
Mann)

Es ward "still in der 'Klasse j und alles stand "einmiitig 'au f | als 
"Oberlehrer Doktor" Mantelsack "eintrat |[ Er war der Ordi"narius) 
und es

w ar" Sitte | vor dem Ordi’narius Re"speckt zu,haben || Er "zog die 
Ttir
hinter "zu: | in dem er sich "buckte | "reckte den "Hals | um zu 
"sehen | ob alle "standen | hing seinen "Hut an den "Nagel |und 
"ging dann 'rasch zum Ka"theder jwobei er seinen 'Kopf | in
schnellem "Wechsel | "hob und "senkte||
"Hier "nahm er "Ausstellung [und 'sah ein 'wenig zum "Fenster 
hi'naus |
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indem er seinen 'ausgestreckten "Zeigeflnger |an dem ein grosser 
"Siegelring 'saB | zwischen "Kragen und "Hals |"hin und "her 
be'wegte || Er war ein "mittelgrosser "Mann | mit 'diinem "Haar 
| einem 'krausen "Jupiterbart | und 'kurzsichtig hervortretenden 
"saphir"blauen "Augen | die hinter den scharfen "Brillenglasem 
"glanzten ||
"Plotzlich |wandte er den "Kopf |vom '"Fenster weg | "stieB einen 
kleinen
'freundlichen "Saufzer aus | indem er in die "lautlose 'Klasse 
hi'neinblickte i
sagte: «Ja !"Ja !» und "lachelte i 'mehrere 'Schuier "zutraulich 'an || Er 
war "guter "Laune | es war "offenbar |  Eine Be'wegung der 
Erleichterung ging durch den "Raum || 'Nun "kreuzte Doktor 
"Mantelsack |im 'Stehen die "Beine |und 'bla’terte in seinem 
No"tizbuch || "Hanno "Budenbrock saB vom 'iibergebeugt und 'rang 
unter dem "Tische die "Hande || Das "B | der 'Buchstabe "B war an 
der "Reihe ||
"Gleich wiirde sein "Name ertonen | und er wiirde "aufstehen | und 
nicht "eine "Zeile wissen | und es wiirde einen Skan’dal 'geben |
eine laute schreckliche Kata"strophe.... || Die Se"kunden "dehnten
sich "martervoll || «Budenbrock» | ’jetzt sagte er "Budenbrock»......
"Edgar! - sagte 'Doktor "Mantelsack | 'schloB sein No"tizbuch 
| indem er seinen Zeigefmger darin "stecken lieB | und setzte sich 
aufs Ka’theder | als ob nun alles in bester "Ordnung sei. || "Was? 
"Wie war das? "Edgar! Das war "Luders / der dicke "Liiders "dort am 
Fenster / der "Buchstabe "L / der nicht ent"femtesten / an der "Reihe 
war/. "Nein/ war es "moglich ? 'Doktor "Mantelsack war so 'guter 
'Laune / das er 'sei | "wer 'heute ordnungsmaBig/ "vorgenommen 
werden muBte einfach einen "Liebling he'rausgriff | und sich "gar 
nicht darum "kummerte.

9. Der Text zum Lesen und Intonierung 
Die Sage von Dr. Faust, dem Teufel und den Studenten

Dr. Faust, ein beriihmter Gelahrter, der auch wegen Zauberei uberall 
bekannt war, kam nach Leipzig und besuchte eines Tages Auerbachs 
Keller. In seiner Begleitung befand sich ein vomehmer j unger Herr, 
der aber in Wirklichkeit der Teufel war.Als die beiden in den Keller 
traten, sahen sie eine lustige Gesellschaft beisammen. Junge Leute, 
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meistens Studenten, saBen an groBen runden Tischen, aBen, tranken, 
musizierten und waren guter Dinge. An der Wand standen zwei 
riesige Fasser mit Wein, und der Wirt hatte alle Hande voll zu tun, um 
die leeren Becher immer wieder zu fullen.

Dr. Faust und sein Begleiter baten, Platz nehmen zu diirfen, und 
nachdem auch sie reichlich Wein gemmken hatten, begann Dr. Faust 
von seinen Abenteuern zu erzahlen.

Er berichtete von seinen weiten Reisen durch Frankreich, Italien 
und Ungam. Er sef sogar nach Venedig geflogen, anschliepend nach 
Kairo im femen Egypten. Die Studenten wunderten sich sehr 
iiber diese merkwiirdige Erzahlung und nicht alle wollten Dr. Faust 
glauben. Da beschloB der Teufel, die Studenten noch mehr zu 
verwirren. Er sagte: Der Wein, den ihr aus diesen beiden groBen 
Fassem trinkt, ist schlecht. Ich will euch besseren besorgen. Er 
verlangte einen Bohrer, bohrte. vor jcdem Gast ein Loch in den Tisch 
und verstopfte es mit Wachs. “Haltet euren Becher unter das Loch! Es 
wird Wein flieBen, den ihr euch wiinscht. Verschuttet aber keinen 
Tropfen! Die Studenten wollten es nicht glauben, hielten aber trotzdem 
ihre Becher hin. und ofiheten die Locher. Da floB tatsachlich Wein'.... 
Plotzlich verschtittete einer, der besonders viel getrunken hatte, seinen 
Wein, der sich sofort in eine rote Flamme verwandelte. Alle wurden 
blaB vor Schreck und horten auf zu irinken. Da spraeh der Teufel zu 
Dr. Faust: “Es ist schon Mittemacht, und es wird Zeit, daB wir 
verschwinden. Du reitest auf diesem FaB aus dem Keller hinaus.... Der 
Teufel aber hatte sich in einen schwarzen Hund verwandelt und lief 
dem Fasse voraus.. .Man hat sie bis heute in Leipzig nie wieder 
gesehen.

VI.15.1. Erairbeiten Sie die Modelle noch einmal
VI.15.1.1.G nm dm odell:A
Intonationsmuster: —4

Einfache Aussagesatze
1. In wenigen Minuten komme ich mit.
2. Ich rufe rnorgen an.
3. Sie zeigte ihm das wertvolle Geschenk.
4. Ich verstehe Sie gut.
5. Peter bl ieb wach.
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6 . Von dieser Nachri'cht war er tief betroffen.
7. Ich lese gerade Schillers „Rauber",
Fragesatze
1. Wurden Sie bitte einen Augenblidc warten?
2. Wann bat Goethe den „Urfaust" geschrieben?
3. Warum sind die Prufungsgebuhren weggefallen?
4. Wie hoch ist der Abschreibungssatz dieser Maschine?
5. Wie lange soil die Si'tzung dauem?
6 . Wann sind Sie aus dem Urlaub zuriickgekommen?
7. Was soil denn der Anzug kosten?
Befehlssatze
1. Fahren Sie bitte langsam!
2. Kommt naher heran!
3. Schenken Sie sich bitte noch ein Glas Wein ein!
4. Schau mal zum Fenster hinaus!
5. Bedienen Sie sich bftte setbst!
Aufzahlungen
1. Bringen Sie bitte Tassen, Teller und Bestecks herein!
2. Gestem bekam ich Post von Elfriede,. Helga und Klaus.
3. Zur Gartenarbeit brauchst du Spaten, Rechen und Hacke.
4. Sie ist bescheiden, zuvorkommend und hilfsbereit.
5. In meinem Garten stehen Pfiaumen-, Kirsch- und 

Bimbautne.
Satzgefiige:
1. Ich fiihle mich wohler, seit ich die Medikaniente nehme,
2. Ich weifi, daB er die Nachricht schon erhalten hat
3. Er wuBte, daB ich nach Berlin fahren sollte.
4. Ich kann verstehen, dafl du meine Meinung nicht teilst.
5. Er sah sich gezwungen, eifien anderen Weg 

einzuschlagen.

VI.1S.1.2. Grundmodell A' 
In to n a tio n sm u ste r: —  L
1. Die Hitze war geradezu unertraglich.
2. Baden miiBte man gehen konnen,
3. Ich mochte auch einmal im Zahlenlotto gewinmen.
4. Niederschlage werden erwartet.
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5. Lehrerin mochte meine Tochter werden.
6. Der Koffer ist zu schwer fiir dich,
Fragesatze
1. Wo kommst du denn jetzt emt her?
2. Wie lange soil die Sitzung eigentiich noch dauern?
3. Wie konnen Sie denn so etwas von mir denken?
4. Wer hat di'r denn das erlaubl ?
5. Wie konntest du nur deinen Ausweis zu Hause 

liegenlassen?
Befehlssatze
1.Falire doch bitte*etwas langsamerl
2.Verzeihen Sie bittel
3.Geht leise die Treppe hinunterl
4.Bringe mir die besteliten Bucher mit!
S.Oberlege erst, bevor du schrei'bst!
6.Nun komm schon!
Aufzahlungen
1 .Er nahm seinen Hut, ging und verschwand auf 

NimfherWiedersehen.
2. Nach der Schule rannte er nach Hause, zog sich um und 

ging trotz des Vorbots doch ins Bad.
3. Eine StewardeB muB taktvoll, gebildet, freundlich und 

ausgeglichen sein.
4. Besorge bitte noch Brot, Milch und ETer!
Satzgefuge
1. Ich kann verstenen, daB Sie im eigenen Wagen reisen 

wollen.
2. Ich vertraue dir, wei'l du meirt Freund bist.
3. Als w ir einander begegneten, grufite er freundlich.
4. Nur wenn ich Urlaub habe, kann ich so lange schlafen,:
5. Du siehst doch, daB ich viel zu tun habe.
6. Ich ffihle mich wesentlich wohler, seit ich vom Orlaub 

zuriick bin.
7. Es ist durchaus mogl'fch, daB derZug Verspatung hat.
8 . Nur wenn es Ihnen recht ist, werde ich morgen friih 

anrufen.
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VL15.1.3. Grundmodell В
In to n a tio n sm u ster: •-------
F rag esatze  ohne F ragew ort.
1. Konnen Sie mir sagen, wie spat es ist?
2. Soli ich dich morgen friih wecken?
3. Fahren Sie am Sonntag mit in den Thiiringer Wald?
4. Hast du dir uberlegt, wie du hattest handeln sollen?

VI.15.1.4. Grundmodell B' 
I n t o n a t i o n s m u s t e r : ____ ^
1. Hast du deinen Anzug zur Reinigung gebracht?
2. Darf ich Sie mit meinem Bruder bekannt machen?
3. Kannst du mir mal bis morgen zehn Euro borgen?
4. Freust du dich iiber meinen Besuch?
5. Darf ich lhnen in den Mantel helfen?

VI.15.1.5. Zusammenfassende Aufgaben zu den Grundmodellen

l)Sprechen Sie die fofgenden Satze nach den 
Grundmodellen 

A und A'!
1. ich verstehe Sie ganz gut.
2. Von dieser Nachricht war er tief betroffen.
3. Das Drama liefi mich ziemlich gleichgultig.
5. Im Sommer gehe ich am liebsten baden.
6. Das Orchester spielte unter der Leitung eines 

Gastdirigenten.
7. Ich hatte mir eine Armbanduhr gewiinscht.

2) Sprechen Sie die folgenden Fragesatze nach den 
Grundm odellen A, A', В und B '!

1. Hast du den Anzug zur Reinigung gebracht?
2. H at der Untemcht schon begonnen?
3. W ie alt bist du eigentlich?
4. Warum haben S'fe Ihren Beruf gewechselt?
5. Mochten Sie noch ein Glas Wein haben?
6. Wurden Sie bitte hereinkommen?
7. Darf ich mich setzen?
8. Was meinen Sie mit dieser Frage?
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VI.16. Ubungen zu den zusammengesetzten Grunmodellen 
VL16.1. M odel: Xi 

Formel: В » A -♦ X ,;

J'ntonationsmuster: ------------------
Einfache Satze
1. Der Testpilot berichtete ilber die Ergebnisse seines Fluges.
2. Im Janiuar waren alle BRD-Hafsn ei'sfrei
3. Im Urlaub wollen wir an die Ostsee fahren. 

Zusarnmengesetzte £atze:
Satzverbindungen
1. Die Ausgrabunge'n wurden abgeschlossen, und alle 

Fundgegen-
stande erreichten unversehrt die wissenschaftlichen Institute.
2. Peter pockte alle Bucher zusammen, und wir zwei schileppten

das
schwere Faket zur Post.
3. Er lemte ein halbes Jahr Englisch, und dann konnte er schon 

ganz ordentlich sprechen.
4. Ich ging langsam weg, aber er blieb an der Tiir stehen.
5. Bitte sei punktlich, ich habe nur ein paar Minuten Zeit. 
Satzgefuge
1. Die bisherigeri Forschungsergebnisse lassen erkennen, daB 

kosmische Stationen iiber langere Zeit wissenschaftiieh genutzt 
werden konnen.

2. Ehe wir in den Zwinger gehen, werfen wir noch einen Bliek 
von der Briihlschen Terrasse auf die Eibe.

3. Der Aufstieg fiel den Bergsteigem schwer, weil sie in der 
Nacht wenig geschlafen hatten.

4. Ich bin sicher, daB Ihr Sohn ver:;etzt wird.

VI. 16.2. Modell: X2 

Formel: B' » A -* X2

In tonationsm usler:____ Г —— l

Einfache Satze



1. Zu den Berliner Festtagen werden Sanger und Tanzer 
aus acht Landern erwartet.

2. Von meiner Reise in die Schweiz habe ich einige 
interessante Fotos mitgebracht.

Zusam m engesetzte Satze -Satzverbindungen
1. Er war ein kerngesunder Mensch, und so konnte ihm die 

rauhe Natur der Antarktis nichts anhaben.
2. Diese Aufgabe erforderte alle Kraft, aber nach kurzer 

Zei't hatten wir die wesentlichsten Probleme gelost.
Befehlssatze
1 . Fahre doch bitte etwas langsamer!
2 . Verzeihen Sie bitte !
3. Geht leise die Treppe hinunter!
4. Bringe mir die bestellten Bucher mit!
5. Warten Sie nicht auf mich!
6 . Uberlege erst bevor du schreibst!
7. Nun komm schon!
8 . Schreibt schneller!
9. Geh mit dem Porzellari vorsichtig um!
Aufzahlungen
1. Er nahm seinen Hut, ging und verschwand auf 

Nimmerwiedersehen.
2. Nach der Schule rannte er nach Hause, zog sich um und ging 

trotz des Verbots doch ins Bad.
3. Besorge bitte noch Brot, Milch und Eier!

Satzgefiige
1. Es ist moglich, daB die Abreise um ein paar Tage 

verschoberi werden muB.
2. Ich kann verstenen, dafl Sie im eigenen Wagen reisen 

Wollen.
3. Ich vertraue dir, weil du mei'n Freund bist,
4. Du siehst doch, daB ich viel zu tun habe.
5. Es ist durchaus mogflch, daB der Zug Verspatung hat
6 . N ur wenn es lhnen recht ist, werde ich morgen fruh 

anrufen
7. Wenn Sie nach Weimar kommen, mussen Sie unbedingt 
SchloB TTeffurt besuchen.
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8 .Wenn der Sportklub “Buchoro” unentschieden spielt, 
wird er auf den letzten Tabellenplatz zuruckfallen.
VI.17. Analysieren Sie folj'ende Satze intonatorisch:

1) Am ersten April schickt man die Narren wohin 
man will.
2) Freundliche Worte vermogen viel und kosten 

wenig.
3) Was du hast in deinem Haus, plaudre nicht vor andern 

aus.
4) Diese Verantwortung kann ich nicht auf mich 

nehmen.
5) Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

VI.17,1. P lan  einer Intonationsanalyse:
• Lesen und ubersetzen Sie den Satz;
• Bestimmen Sie den Satz nach dem Ziel der 

Aussage,(Frage-, Aussagesatz usw.);
® Bestimmen Sie den syntaktischen Bau des Satzes(ein 

einfacher erweiterter, elyptischer, zusammengesetzter 
Satz usw.);

• Gliedern Sie den Satz in Syntagmen, geben Sie die 
Akzente an;

• Geben Sie alle Akzent Einheiten (phonetischen Worter) 
an;

•  Bestimmen Sie den Gipfel eines jeden
Sprechtakts(Syntagmas), das heiBt das Wort mit taktischer 
Betonung;

• Bestimmen Sie die nebenbetonten Worter;
• Bestimmen Sie das Wort, daB die Satzbetonung bekommt;
• Intonieren Sie den Satz;
•  Lesen Sie den Satz noch einmal so vor, daB sein Inhalt 

moglichst uberzeugend zur Geltung kommt.

M uster einer in tonatorischcr Analyse des Satzes:
1. Von meiner Reise nach Samarkand habe ich einige 

interessante Fotos mitgebracht.( Samarqandga qilgan
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sayohatim to’g’risida birqancha qiziqarli foto-suratlar 
olib keldim).

2. Das ist ein Aussagesatz.
3. Das ist ein einfacher erweiterter Aussagesatz.
4. Den Satz kann man als zwei Sprechtakt (Syntagm) 

lesen, aber es ist auch mo’glich ihn als drei 
Sprechtakt lesen:
Von meiner "Reise nach Samarkand | habe ich 
einige interes'sante "Fotos | "mitgebracht 11 In 
diesem Fall wird die Bedeutung des Subjektis 
deutlicher hervortreten.

5. Der Satz besteht aus sechs phonetischen Wortern: 
Von meiner "Reise /  nach Samarkand /  habe ich /  
einige intere'ssante /  "Fotos /  "mitge,bracht 11

6 . Die Worter “Reise”, “Fotos”, und “mitgebracht” 
bekommen
die taktische (syntagmatische ) Betonung.

7. Die Satzbetonung fallt auf das Wort “Fotos” , weil 
das ein Sinnwichtiges Wort in diesem Satz ist.

8 . Der Satz gehort zum Modell :

X2 — Г — L
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VII. GEDICHTE, LIEDER, TEXTE UND 
SINNSPRUCHE Z UM LESEN, 

TRANSKRIBIEREN, INTONIEREN UND 
AUSWENDIGLERNEN.

1. DIE QUELLE [ W .Goethe)

Unsere "Quelle 'kommt im "Schatten 
'Duftiger "Linden an das 'Licht,
Und wie dcrtjdie "Vogel 'singen,
"Nein, das "weiB doch 'jeder nicht!

Und das "Madchen Team zur "Quelle,
Einen "Krug in 'jeder 'Hand,
Wollte 'schnell die 'Kriige "fullen,
Als ein "Jimgling 'vor ihr stand.

Mogen wohl ge"plaudert haben,
TCam das 'Madchen "spat nach 'Haus:
“'Gute "Mutter, sollst nichi: "schelten,
'Sandest "selbst mich ja  hi'naus.

'Geht man "leicht zur 'Quelle, "tragt man 
Doch nach 'Haus’ ein 'schwer Ge"wicht.
Und wie dort die "Vogel 'singen 
"Mutter, "nein, das "weiflt du n ich t!”

• Lesen Sie das Gedicht mehrmals, achten Sie au f die 
Akzentuierung und lernen Sie es auswendig.

2. Erlkonig ( W . Goethe)

W er reitet so "spat durch 'Nacht und "Wind? 
Es ist der "Vater mit seinem 'Kind;
Er hat den 'Knaben "'wohl in dem 'Arm,
Er 'faBt ihn "sicher, er 'halt ihn "warm.
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“Mein "Sohn, was 'birgst du so 'bang dein Ge"sicht?
"Siehst, 'Vater, du den "Erlkonig nicht?
Den "Erlenkonig mit 'Krort und "Schweif?
Mein "Sohn, es ist ein "Nebelstreif.”

“Du 'liebes "Kind, "коmm, "geh mit mir !
Gar 'sch6ne "Spiele 'spiel’ ich rhit dir !
Manch 'bunte "Blumen sind an dem "Strand,
Meine 'Mutter hat manch’ 'gulden Ge"wand.” -  

“Mein "V ater, mein "Vater, und "horest du nicht,
Was 'Erlenkonig mir leise ver"spricht?”- 
“Sei "ruhig, 'bleibe "ruhig, mein "Kind!
In 'diirren "Blattem sauselt der "Wind.”-

“W illst, 'feiner "Knabe ,du "mit mir 'gehn?
Meine 'Tochter sollen dich "warten 'schon:
Meine Tochter 'fiihren den 'nachtlichen "Reihn 
Und "wiegen und 'tanzen und 'singen dich "ein.”-

“Mein "Vater, mein "Vater, und "siehst du nicht'dort 
'Erlkonigs "Tochter am 'diistem 'Ort?”- 
“Mein "Sohn, mein "Sohn , ich 'seh’ es ge"nau:
Es 'scheinen die 'alten "Weiden so 'grau.”-

“Ich "liebe dich, mich 'reizt deine 'schone Ge"stalt;
Und bist du nicht "willig, so 'brauch ich Ge"walt.”- 
Mein "Vater, mein "V ater, 'jetzt 'faBt er mich "an! 
'Erlkonig hat mir ein "Leids ge'tan.!”

Dem 'Vater "grauset’s, er 'reitet ge"schwind,
Er 'halt in den 'Armen das 'achzende "Kind,
Er'reicht den TTof mit 'Muh’ und "Not,
In seinen 'Armen das "Kind war "tot.

•  Lesen Sie das Gedicht in verteilten Rollen laut vor, achten 
Sie au f die Akzentuierung und lemen Sie es auswendig!

• Klaren Sie die Ihnen unhekannten Worter und BegriffeI
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• Versuchert Sie sich iiber die aufiere und innere Handlung 
klarzuwerden.

Anmerkung: “Erlkonig” L;t die Nachdichtung der 
danischen Volksballade “Erlkonigs Tochter”, die 
J.G.Herder iiberzetzt und und in seine “Stimmen der 
Volker in Liedern” aufgenommen hatte.

3. Aus d e r H arzreise( H.Heine)

Es ist ” unbe.schreibbar j mit welcher Frohlichkeit j Naivi'tat 
und "Anmut | die 'Ilse sich hi'nunter.sturzt | iiber die 
'abenteuerlich ge'bildeten "Fels,stiicke die sie in ihrem Laufe 
.findet | so daB das "W asser 'hier 'w ilt em"porzischt | oder 
schaumend "  iiber,liiuft | 'dort aus 'allerlei "  Stein,spalten | wie 

aus ,tollen ” GieB,k.annen in 'reinen "Bogen sich er,gieBt und | 
'unten 'wieder iiber die 'kleinen 'Steine "hin,trippelt \ wie ein 
'munteres "Madchen.|| " Ja  | die ' Sage ist 'wahr j| die 'Ilse ist 
eine Prin"zessin | die "lachen und 'bluhend den 'Berg 
hi'nab.lauft. ||

Wie "blinkt im 'Sonnen,schein ihr 'weiBes 
"  Schaumge.wand |j ! Wie "flattem  im 'Winde ihre 'silbemen 
"Busen,bander ! Wie "funkeln und "blitzen ihre D ia"m anten ||! 

Die 'hohen "Bucben .stehen da'bei \ gleich 'ernsten "V atem  | die 
ver'stohlen "lachelnd | dem "Mut,willen des 'lieblichen 'Kindes 
"zu,sehen|| Die 'weiBen "Birken \ be'wegen sich "tantenhaft 

ver'gniigt | und doch zu'gleich "angstlich | iiber die ge'wagten 
Spriinge || Der 'stolze "Eich,baum .schaut 'drein | wie ein 

ver'dreBlicher "O heim , der das 'schone 'W etter be'zahlen soil | 
die "Fogellein in den 'Luften | "jubeln ihren 'Beifall (die 
"Blumen am 'Ufer'ifliistem 'zartlicli ||„0 , ,nimm uns "m it, ,nimm 

tins "m it 'lieb ' Schwesterchen“| aber das 'lustge "M adchen 
|springt "unaufhaltsam 'weiter | und 'plotzlich er'greift sie den 
triiumenden "Dichter | und es "strom t auf mich he'rab ein 
Blumen,regen \ von 'klingenden "strahlen und 'strahlenden

175



"Klangen | und "Sinne ver'gehen mir | vor 'lauter ’Herrlichkeit| 
und ich 'hore nur noch | die "  floten,suBe 'Stimme||

Ich bin die Prin'zessin "Ilse|
Und'wohne im "Ilse^ tein ;||
"K om m 'm it nach meinem'Schlosse,j 
Wir wollen "selig sein.||

Dein "Haupt will ich be'netzen|
Mit meiner 'klaren "w ell’,|
Du sollst deine 'Schmerzen ver” gessen,
Du 'sorgen,kranker Ge'sell’||!

In meinen 'weilien "  Armen,|
An meiner 'weiSen "Brust,|
"D a sollst du 'liegen und 'traumenV 
Von 'alter " Marchen,lust.||

Ich will dich'kilssen und "herzen,|
Wie ich ge'herzt und ge"kiiBt|
Den 'lieben 'Keiser "  Heinrich,|
Der nun ge'storben ist.||

Es .bleiben ' '  tot die ' Toten,|
Und 'nur das Le"bendige 'lebt ;|
Und ich bin 'sch6n und "bluhend,]
Mein 'lachendes 'Herze "bebt.||

Doch ' '  dich soli mein ' Arm um' sch! ingen,| 
Wie er .Keiser "Heinrich um'schlang ;|
Ich 'hielt ihm "zu  die'Ohren,)
Wentt die Trom'pet’ er'klang.||

•  Lesen Sie den Auszug und das Gedicht langsam durch.!
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•  Erarbkiten Sie sich sprechend die Intonation,(Betonung, 
Pausenstelle) des Gedichts!

• Stellen Sie Ihre Sprechfasaung in der Gruppe zur 
Diskussion!

• Tragen Sie das Styk und das Gedicht Ihrer Gruppe vor.!

4. Die 'Tellerhauser bei 'Wiesental

Um das 'Jahr 15'70 | 'lebte zu 'W iesental | ein Blut'armer, aber 
'frommer und 'fleifiiger /Bergmann..| 'namens 'Teller. | |  Er 'war 
an einer 'Grube beschaftigt, | die au f 'einmal keine 'Ausbeute 
mehr gab | und 'deshalb 'liegen blieb. 11 Ent'lassen aus der 
'Arbeitt , | sah er sich 'plotzlich in die misslichste 'Lage 
versetzt. j | Er 'hatte zwar noch von dem Bergwerksbesitzer 
riickstandigen 'Lohn zu fordern, | 'aber 'dieser, | ein 'reicher 
’Geizhals, | 'weigerte sich ihn 'auszuzahlen, | und 'neue Arbeit 
wollte sich 'auch nicht fur ihn fmdfcn. 11 So '  muBte er nach und 
nach alles ver'kaufer,;, | um nur 'Brot fur seine kranke T rau  | und 
'seine drei 'Sohne zu haben. j | 'Als das 'letzte , | 'was noch zu 
'Gelde gemacht werden konnte, ( bereits 'weggegeben war, | 'kam 
der 'Ostermorgen heran. 11 Da 'ging er nach der 'Kirche | um 
'Hilfe vom 'Gott zu erflehen. 11 '/Vis er traurig am 'Eingange 
weilte, | 'war es ihm , |  als 'sahe er sich im 'Festtagsgewande | 
'mit einer Stufe glanzenden 'Silbeis au f der Schulter | 'an der 
'Kanzel stehen. 11 Er 'rieb sich die 'Augen | und 'wandte sein 
Ge'sicht ab, | aber so^ald  er wieder au f jenen 'Punkt schaute , | 
er'blikte er auch seinen 'Doppelganger. 11 'Endlich ver'liefi er die 
Kirche | 'und ging 'heim .| Da be'gegnete ihm ein 
wohlgekleideter TJnbekannter, | 'der ihn 'firagte, | wa'rum er so 
'traurig aussehe. |,,'Ach“ | , sagte et, | ,,'mir geht es sehr 'iibel. | Ich 
'habe keine 'Arbeit m ehr,| und nieine Fa'milie muB H unger 
leiden“. | T)ies 'riihrte den Fremden, | er 'g riff in seine 'Tasche | 
und 'gab ihm ein groBes 'Silberstiick. | Damit 'kaufte der 
'Bergmann | die 'notwendigsten B(;'diirfnisse | und 'brachte sie 
den 'Seinen. | Er 'hatte aber keine 'Ruhe, | denn 'iiberall
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erschienen ihm das Ge'sicht , | 'das er in der 'Kirche gesehen 
hatte, | 'und es 'war ihm, | als 'zoge ihm ein 'Doppelganger | nach 
der 'Grube, wo er ge'arbeitet hatte ] | 'Endlich konnte er nicht 
langer wider'stehen. | Mit dem 'ubriggeblibenen 'Gelde | 'kaufte 
er sich von dem Bergmeister die /Erlaubnis,| in der 
'liegengebliebene Grube 'weiterzubauen, | 'und fing 'an | 'eifrig 
'einzuschlagen..........

•  Versuchen Sie, eine Sprechweise zu finden, die dem Inhalt 
entspricht!

• Versuchen Sie, Ihren ersten Eindruck vom Inhalt des 
Stuckes klar und einfach zu geben!

•  Lesen Sie das Stuck nochmals halblaut! Achten Sie au f die 
Stelle der Pausen und heben Sie die akzentiderte Silben 
hervor!

5. Gedichle und Lieder zum Lesen, Singen und 
Auswendichlernen

Du bist wie eine Blume 
So hold und sch6n und rein;
Ich schau’ dich an, und Wehmut 
Schleicht in mein Herz hinein.

M ir ist, als ob ich die Hande 
Aufs Haupt die legen sollt’,
Betend, daB Gott dich erhalte 
So rein und schon und hold

Saphiere sind die Augen dein,
Die Lieblichen, die siiflen.

O, dreimal glucklich ist der Mann, 
Den sie mit Liebe griiBen.
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Rubinen sind die Lippen dein,
Man kann nicht schonste sehen.
O, dreimal gliicklich ist der Mann,
Dem Liebe sie gestehen.

Liebe Schwester, tanz mit mir ! 
' (Volkslied)

Mit den Handen klapp,klapp, kiapp,
M it den Fiifien frapp,trapp,trapp,
Einmal hin, einmal her,
Rundherum, das ist nicht schwer.

Mit den Kopfchen nick,nick,nick,
M it den Fingem tick,tick,tick,
Einmal hin, einrral her,
RundherUm, das ist nicht schwer.

Noch einmal das schone Spiel,
Weil es m ir so wohl gefiel !
Einmal hin, einmal her,
Rundherum, das ist nicht schwer.

Horch, was kommt von drauBen rein 
( ein Schwabisches Volks lied)

1. Horch, was kommt von drauBen rein '?  Hollahi, hollaho, 
Wird wohl mein FeinsMebche sein, hollahiaho !
Geht vorbei und schaut nicht rein, hollahi, hollaho, 
W ird’s wohl nicht gewesen sein, Hollahiaho !

2. Leute haben’s oft gesagf, hollahi, hollaho,
Was ich fur’n Feinliebchen hab, hollahiaho !
LaB sie reden, schweig fein still, hollahi, hollaho,
Kann ja  lieben, wem ich will, hollahiaho !

3. Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, hollahi, hollaho,
Ist fur mich ein Trauertag, hollahiaho !
Geh ich in mein Kammerlein, hollahi, hollaho,
Trage mem Schmerz allein, hollahiaho !



4. Wenn ich dann gestorben bin, hollahi, hollaho,
Tragt man mich zum Grabe hin, hollahiaho !
Setzt mir keinen Leichenstein, hollahi, hollaho ,
Pflanzt mir drauf VergiBnichtmein, hollahiaho !

6. Regeln fur die Schauspieler ( J.W.von Goethe) 
(gekfirzte Ausziige)

Wenn mitten in einer tragischen Rede sich ein Provinzialismus 
eindrangt, so wird die schonste Dichtung vcrunstaltct und das Gehor 
des Zuschauers beleidigt. Daher ist das erste und notwendigste fur den 
Schauspieler, daB er sich von alien Fehlem des Dialekts befreie und 
eine vollstandige, reine Aussprache zu erlangen suche. Kein 
Provinzialismus taugt auf der Buhne! Dort herrsche nur die reine 
deutsche Mundart, wie sie durch Geschmack, Kunst und Wissenschaft 
ausgebildet worden... Eine solche suche sich der Schauspieler 
anzueignen, indem er wohl beherzige, wie ein verschluckter 
Buchstabe oder ein undeutlich ausgesprochenes Wort oft den ganzen 
Satz zweideutig macht, wodurch denn das Publikum oft selbst in den 
emsthaftesten Szenen zum Lachen gereizt wird....

Vollstandig aber ist die Aussprache, wenn kein Buchstabe 
eines Wortes unterdriickt ist, sondern wo sie aile nach ihrem 
wahren Werte hervorkommen.

Rein ist sie, wenn alle Worter so gesagt werden, daB der Sinn 
leicht und bestimmt den Zuhorer ergreift.

Beides verbunden macht die Aussprache vollkommen.

7. Heinrich Mann 
Er hat um uns und unsere Not gewusst.

Heinrich Heine starb vor mehr als siebzig Jahren, aber es 
gibt kaum eine Personlichkeit, die in so langer Zeit so 
gegenwartig geblieben ist, und wenig Werke , die so viel Leben 
behalten haben wie das seine. Er ist das vorweggenommene 
Beispiel des modemen Menschen. Er hatte schon damals die uns 
gewohnte Geisteshaltung, er war sachlich bei aller seiner 
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Phantasie, scharf ziigleich und zartlich, ein Zweifler, doch tapfer. 
Aus seinen groBen Schmerzen machte er nicht nur kleine Lieder. 
Er machte daraus auch Erkerintnisse, die noch nicht ublich waren, 
und Rufe einer Menschenstimme, die wie aus unserer Mitte 
kommt..:

Unsere heute mitlebende Welt hatte keine Geheimnisse fiir 
ihn. Ware er da , er wiirde dieselben Kampfe fiihren wie wir. 
Ungerichtigkeit und Entwiirdigung des M enschen miiBten ihn 
bewegen wie je. Sein Ziel ware im mer noch Vermenschlichung 
der Welt, Vergeisterung des Lebens. Er hat um uns und unsere 
Not gewuBt. Er w a r‘ unter der Ersten, die soziale Gedichte 
schrieben. Er hat dabei das Land, das ihm die Sprache schenkte, 
mannlich und ohne Redensart geliebt. Ihm bezeugte er Dauer, ja  
ewigen Bestand (1931).

•  Variieren Sie Ihr Sprechtempo wahrend des Vortrags 
so, dafi Wesentliches langsam, weniger wichtiges 
schneller gesprochen wird.

•  Versuchen Sie, eine Sprechweise zu finden, die dem 
Inhalt -  die Wurdigung der Persdnlichkeit Heinrich 
Heines — am besten entspricht.

8. J.W.von Goethe und F. Schiller.
Aus dem Briefwechsel xam  “Wallenstein”

An Schil ler

.......Morgen gegen Abend bin ich bei Ihnen und hoffe eine
Zeitlang zu bleiben. M ogen meine Wiinsche nicht vergeblich 
sein.!

Fiir den Wallenstein danke ich, die zwei ersten Akte habe 
ich heute friih mit groBen Vergniigen gelesen. Den ersten, den ich 
nun so genau kenne, halte ich fast durchaus fur theatralisch 
zweckmaBig. Die Familienszenen sind sehr gliicklich und von der 
art, die mich riihrt. In der Audienszene mochten eine historische 
Punkte deutlicher auszusprechen sein, so wie ich in meiner 
Ausgabe des Prologs den Wallenstein zweimal genannt habe.
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Man glaubt nicht, was man deutlich zu sein Ursachc hat. Doch 
wird uns iiber alles dieses das Gesprach bald aufkliiren, worauf 
ich mich sehr freue. Leben Sie recht wohl, ich sage niichts weiter.

W eimar, am 10. November 1798.
- Wahlen Sie die Akzente sehr sorgfaltig aus, und beachten 

Sie schreinweise des Briefes!
- Variieren Sie Ihr Sprechtempo wahrend des Lesens so, 

daB wesentliches langsam, weniger wichtiges schneller gelesen 
wird!

ROTKAPPCHEN
(Ein Auszug aus dem Marchen nach den Brudem Grimm)

Es war einmal ein kleines siiBes Madchen, das hatte 
Jedermann lieb, der es nur ansah, am allerliebsten aber hatte es die 
GroBrnutter, die wuBte gar nicht, was sie dem Kinde alles geben 
sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Kappchen aus rotem Samt, und 
weil das ihm so gut stand, und es gar nichts anderes mehr tragen 
wollte,hicB es nur noch das Rotkappchen.

Eines Tages sprach Rotkappchens Mutter: “Komm, 
Rotkappchen, da hast du ein Stuck Kuchen und eine Flasche Wein, 
bring das der GroBnutter hinaus. Sie ist krank und schwach und 
wird sich daran laben. Geh htibsch sittsam und lauf nicht vom Wege 
ab, sonst fallst du hin und zerbrichst das Glas. Und wenn du in 
GroBnutters Stube kommst, so vergiB nicht guten Tag zu sagen.

"Nein, Mutter, ich will schon alles gut machen."
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DIE SAGE VON DR. FAUST, DEM TEUFEL UNO DEN 
STUDENTEN

Dr. Faust, ein berohmter Gelahter, der auch wegen Zauberei 
uberall bekannt war, kam nach Leipzig und besuchte eines 
Tages Auerbachs Keller. In seiner Begleitung befand sich ein 
vomehmer junger Herr, der aber in Wirklichkeit der Teufel war.

Als die beiden in den Keller traten, sahen sie eine lustige 
Gesellschaft beisammen. Junge Leute, meistens Studenten, 
saBen an groBen runden Tischen, aBen, tranken, musizierten und 
waren guter Dinge. An der Wand standen zwei riesige Fasser 
mit Wein, und der Wirt hatte alle Hande voll zu tun, um die 
leeren Becher immer wieder zu fiillen.

Dr. Faust und sein Begleiter baten, Platz nehmen zu diirfen, 
und nachdem auch sie reichlich Wein getrunken hatten, begann 
Dr. Faust von seinen Abenteuem zu erzahlen.
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Er berichtete von seinen weiten Reisen durch Frankreich, 
Italien und Ungafn. Er sef sogar nach Venedig geflogen, 
anschliepend nach Kairo im femen Xgvpten.

Die Studenten w underten sich sehr iiber diese merkwurdige 
Erzahlung und nicht alle wollten Dr. Faust glauben.

./ Da beschloB der Teufel, die Studenten noch mehr zu verwirren. 
Er sagte: Der Wein, den ihr aus diesen beiden groBen Fassem trinkt, 
ist schlecht. Ich will euch besseren besorgen. Er verlangte einen 
Bohrer, bohrte vor jedem Gast ein Loch in den Tisch und verstopfte es 
mit Wachs. “Haltet euren Becher unter das Loch! Es wird Wein 
flieBen, den ihr euch wtinscht. Versciiittet aber keinen Tropfen! Die 
Studenten wollten es nicht glauben, hielten aber trotzdem ihre Becher 
hin. und offneten die Locher. Da flo3 tatsachlich Wein'.... Pl6tzlich 
verschuttete einer, der besonders viel getrunken hatte, seinen Wein, 
der sich sofort in eine rote Flamme verwandelte. Alle wurden blaB vor 
Schreck und horten auf zu trinken. Da spraeh der Teufel zu Dr. Faust: 
“Es ist schon Mitteimcht, und es wird Zeit, daB wir verschwinden. Du 
reitest auf diesem FaB aus dem Keller hinaus.... Der Teufel aber hatte 
sich in einen schwarzen Hund verwandelt und lie f  dem Fasse voraus. 

...Man hat sie bis heute in Leipzig nie wieder gesehen.
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WER GRATULIEREN UND SINGEN 
NEUJAHRSMANN, KOMM HERAN

W о r t e: Johanna Kraeger. W e i s e: Fritz Bachmann

I.Neu jahrs_mann? kornn her. an; stek _ fee al ~ le

Lie M e  an! Hoi aus delnsm Sak^ke Ntk_$e} knik_ ke

: f -  : £ ^ |

knak -  ke, Ap - fel, Ball und T ed-dy_b$r

■■Ль. , —'Н---- ff;""1" -ш»-—- ......... * «г ~- &,,ул*тш
und Ре - *ег; bit _ te &эЬг? e i .  ne griLno Jak .  fee

2. Neujahrsmann, fang doch an, weil 
ich nicht mehr wa ten kann, endlich 
auszupacken: Niisse, knicke, knacke, 
eine Puppe blond und fein mit zwei 
blauen Augelein und zwei roten 
Back^n!,. ..

3. Neujahrsmann, Neujahrsmann, spann 
nun deinen Schutlen anl Hoi aus 
deinem Sacke Niisse, knicke, knacke, 
liir die andem Kinder all; danken dir 
fUr Bar und Ball und tnr Peters 
Jacke!
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О TANNENBAUM 
W о г t е nach Ernst Anschutz Vo Ik s w e i s e

1.0 Tan . nen.baum о Tan- nen.bauro;wie

Ж
щ ш Ш

gnjn sind dei.. m 8la1 . ter! Du gmnstntcM nur гиг

t Л  *• 'а Л | I *•* Л  iA flu . X Л ....................„Т.; _ I . .Som.mer./eifj nem, auch in) Win., terT we»n es schneii О
.................................. .....n...»».................T....fry,,....... .............rr-j....,..,ф„-.уа

Tdn-ncnJbaum^ Tfln,men_baum,wie.gfun sind dteLne Bf<MЛег!

1. О Tannenbaum, о Tanncnbaum, wie grim 
sind deine Blatter! Du griinst nicht uur 
zur Sommerzeit, » nein, auch im Winter, 
wenn es schneit. О Tannenbaum, о 
Tanqenbaum, -wie grim sinddeine 
Blatter!

2. О Tannenbaum, о Tnnnenbaum, du 
kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat 
schon zu r Neujahrszeit ein Baum von 
d jr mich hoch erfreut! О Tannenbaum, о 
Tannenbaum, du kannst mir sehr 
gefallen.

3. О Tannenbaum, о Tannenbaum, dein Kleid 
will mich was lehren: Die Hoffiiung und 
Bestandigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder 
Zeit. О Tannenbaum, о Tannenbaum, defii
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PHONETISCHES WORTERBUCH

A a  j 'a :]

Abart ’ ’ ap ,’ a: rt 
A b b a u ’’ ap.bao 
Abbild ’ ap.bilt 
Abbreviatur ’ abre-vj[a-'tu:r 
A b bru ch ' ’ap.brux 
A B C  ’ a-be-'tse:
Abendrot ’ ’a:bant,ro:t
Abends ’ a.bsnts
Abenteuer ” a:b3nto03r
Abernten "a p .’emtSn
A B F  (Arbeiter-und Bauem-Fakultat)
’a-be-"’ e f
Abitur ’a-bi-'tu:r
Abiturient ’ abi-tu-’rjent
Abonnement ’ abon(a)'rna:
Abonnent ’ abo'nent
Abort (Abtritt) ’ ap.’ ort
Abort (Fehlgeburt) ’ a'bort
A b so lu t' ’apzo-'lu:t
Absolvent ’ apzol'vent
Abstrakt ’ ap'strakt
Absurd ’ ap'zurt
Achsel ’ ’ akssl
Achtzehn ” axt,tse:n ‘ 4iI "  
Achtzig "axtsig  

Adagio ’ a-'da:3jo- 
Adam ' ’ a:dam 
Adaquat ’ ade-'kva:t 
Adjektiv ’ atjek’ti.f, "atjek 'ti.f 
Adjutant ’ atju-'tant 
Adler ’a :dlar
Administration ’ atmi-nistra-'tsjorn
Admiral ’ atmi-'ra:l
A d o lf ' ’a:dolf
Adresse ’ a'dresa
Adverb 'at'verp
Adverbial ’atver'tya-.l
Advokat ’ atvo-'ka:t

Advokatur ’ atvo-ka-’tu.r 
Aerodinamik ’a-e-ro-dy 'na:mik 
Aerolith ’ a-e-ro-'li:t 
Aeroplan ’ a-e-ro-'pla:n 
A f'a 're  ’ a'fe:ra 
Afriche ’ a'fi / э ( ’ a'fi: / э )
A ffix  ’ a'fiks 
Affrikata ’ afri-'ka:ta- 
A f> h a n e ' ’a f  *ga:na 
Afghanistan ’ afga: nis’tan 
A f-ik a  ’’ afri-ka- 
Agent ,a-'gent 
Agentur ’ a-gen'tu:r 
Agregat agre-'ga:t 

Aggression ’ agre'sjo:n 

Agiotage ’ a-3jo-'ta:z3 
Agrar ’ a- 'gra:r 
Agronom  ’ a-gro-'no:m  
Agronomie ‘ a-gro-no-'mi: 
Agypten ’e-'gyptan  
Akademie ’ a-ka-de-'mi: 
Akademiker ’ aka-'de:mikor 
Akkord ’ a’knrt 
Akkordeon ’ a’korde-on 
Akkurat ’ aku-'ra:t 
Akkusativ ’aku-za-’ti:f 
Aktionar ’ aktsi'o-'ne:r 
Ak.tiv ’ ak'ti:f 
Al.tuell ’ aktu-'el 
Akustik ’ a-'kustik 

Akzent ’ ak'tsent 
Alarm  ’ a'larm 
Album  "album  
Alchimie
Alemanne ’ а-1э 'т а п э  
Alexander ’ a-lek'sandar 
Algebra ” alge-bra- 
Algier ’ al'3i:r 
Alibi ' ’ a:li-bi- 
Alimente ’ a-li-'menta



Allah ,"a !a :
Allbekann "alba.kant 
Allee, mh.li.: Alleen "a 'le :; 
Allein 'a'laen 
ADerart ' ’alar' ’a;rt 
Allerdings' ’ akr'diqs 
Allererst ' ’ al9r” e:rst 
A lle rg ie ’ alar’gi:
AHerlei ' ’atar'lae 
Allerliebst ’alar 'li.pst 
Allermeist ’ ’ ab r’maest 
Allem achst' ’alaf’ne§st 
Allgemein ' ’ algamaen 
Alliebend "al'li:b3nt 
allmahlich ’ al'merlic 
Allseitig ' ’ al'zaetic 
Alltaglich ” al'te:klic 
Aloe ' ’ a:lo-e.
Alphabet ’ alfa-’be:t 
Altar ’ al'ta:r 
Alternative ’altema-'tiiva 
Altertum ' ’altortu-m 
Alveolar ’ alve-o-'la:r 
Alveole ’ alve-'o: 1 э 
Amadeus ’ a-ma-'de:us 
Amalia, ’ a-'ma:lj[
Ambulanz ’ambu-'lants 

Ameise ' ’ a:maez9 
Amerika ’ a-'me:ri.ka. 
Amerikaner 'a-me-ri-'kainar 
Amorph ’ a-'m orf 
Ampere ’ am'pe:r 
Amplitude ’ ampli-'tu:da 
Amsterdam ’ amster'dam 
Analog l ’ana-'lo:k 
Analyse ‘ ana-'ly:za 
Ananas ” a:na-nas 
Anatom ’ ana-’to:m 
Anbruch ' ’адЬгих 
Ander(er)seits ’ andor(er)'zaets 
Andreas ’ an'dre:as 
Aneinander ’ an’ae'nandar 
Anerbieten ’ an'er,bi:tan

Anerkennen ’an'er.kenan 
Angebot ' ’anga,bo:t 
Angelegenheit ' ’ anga.leiganhaet 
Angelika ’ an’ge:li-ka- 
Angewandt "anga,vant 
Angina 'an'gi:na- 
Ankara ’ anjka-ra- 
Ankleiden ’ an.klaedan 

Ankunfi - ’an,kunft 
Annemarie ’ anama-ri:
Annette ’ a'ncta 
Annexion ’ ane'ksj,o:n 
Annonce ’ a'n6:s3 
Anomalie ’ a-no-ma-'li:
Anonym ’ a-no-'ny:m  
Anordnen ’ ’an'.ordnan 
AnstoB ' ’anj  to:s 
Antarktis ’ ant "arktis 
Antik ’ an’ti.k 
Antilope ’ anti-'lo:pa 
Antipathie ’ anti-pa-'ti:
Antiquar ’anti-'kva.r 
Anzug ’ an,tsu:k 
Apart ’ a'part 
Apfelsine ’ aRfal'ziina 
Aphrodite 'afro-'di:ta 
Apikal ’api-'ka:l 
Apotheke ’ apo'te.ka 
Apparat ’ apa-'ra:t 
Appartement ‘ aparta'ma:
Appetit ’ aps'ti:t 
Applaus ’ ap'laos 
Aprikose ’ a-pri-'ko.za 
April ’ a-'pril 
Aquarell ’ a-kva-'rel 
Aquarium” a-'kva:rJiium 
Aquator ’ e-'kva:tor 
Aquivalent ’e-kvi-va-'Ient 
Aralsee a:'ral,ze:
Archaolog(e) ‘ ar?e-o-'lo:k (-'lo:ga) 
Architekt ’ arfi-'tekt 
Archiv ’ ar'9i:f



Areal ’ a-re-'a:l 
Arena ’ a-'re.na- 
Argument ’ argu-'memt 
Arie ” а:г1'э 
Aristokratie ’ a-risto-kra-'ti: 
Armenien ’ аг'ше:шэп 
Aromatisch ’ a-ro-'ma:tiJ 
Artikel ’ ar'ti:k3l 
Arzt ' ’ a:rtst 
Arztin ' ’ e:rtstin 
Asiat ’ a-'z|a:t 

Asien ' ’ a:zj[3n 
Asop ’ e -’zo:p 
Assemblee ’ asar'ble: 
Asteroid ’ aste-ro-'i:t 
Asthetik ’e-'ste:tik 
Astronom ’ astro'no:m 
Atem ' ’ a:t3m 
Atheist ’ a-te-’ist 
Atmen ' ’a.tman 
Atmosphare ’atmos’fe:re 
Atom  ’ a-'to:m 
Attache ’ a t a '/ e :
Attestat ’ates'ta:t 
Attribut ’ atri-'bu:t 
Attributiv ’ atri-bu-'ti:f 
Aufeinander a u f’ae'mtndar 
Aufenthalt "aofant, halt 
August (Name) "aogust 
August (M on at)' ao'gust 
Auktion ’ aok'tsio:n 
Ausatmen "aos,’ a:tmon 
’ aos'fy:rli5 

Aussicht ”aus,zi5t 
Austrag ’ ’aos,tra:k 
Australien ’ ao'stra:li';m 
Ausilben ' ’ aos,’ y:b9n 
Authentisch ’ ao'tentijf 
Automobil ’ aoto-mo-'bi:l 
Autonom ’ aoto-'no:m 
Autoritar ’ aoto-ri-’te:r 
Aventure ’ava-'ty:rs

Avenue ’ave'ny:
A xiom  ’ak'sio.m  
Azim ut ’ a-tsi-'mu:t

В  b [ be: 1

Eiaby 'be:bi- 
Eiabyion 'ba:by-lon 
Eiacon 'Ье:кэп 
Eiadeanzug 'ba:da,’ antsu-k 
Eladeort 'barda.’ ort 
Eiagage b a-'ga^a  
Eiagdad bak'da:t fbakda-t) 
E>ahnhof'ba:n,ho: f  
Elakkalaureat baka-laore-'a:t 
Etakkalaureus baka-'laore-us,-Ve-i 
Elakterie ЬакЧе:пэ 
Elaku ba-'ku:
Etalance ba'la:s(a)
Etalkon bal’ko:n 
Etallade ba'la:da 
Ballerine bala'rina 
Etallett ba'let 
Etallon ba'lo: (ba'lo.n)
Balzac bal 'zak 
Banal i tat ba-na-ii-'te:t 
Banane Ьа-'па:пэ 
bandage ban'da:33 
Bankett ban'ket 

Bankier baq kj,e:
BarfuB ’ba:r,fu:s 
Barometer ba-ro-'me:tar 
Baron ba-'ro:n 
Bart 'ba:rt 
Basar ba-'za:r 
Basis 'ba:zis 
Bastion bas'tuxn 
Bauart 'bao,’ a:rt 
Baumaterial 'baoma-te-,ri'a:l 
Bayer 'Ьаёэг 
Bayern Ъаёэгп 
Bayreuth bae'roet
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Beachten ba’ 'axtsn 
Beantragsn b s '’ antra-g3n 
Beantworten Ьэ' ’antvortan 

Beatrice (franz.) Ье-а-Чп:У э 
Beauftragen Ьэ' ’aoftra-gan 
Beefsteak 'bi:fste:k 
Beehren Ьэ' ’е:гэп 
beizeiten bae’zaets 
bejahen Ьэ ’ja:an 
beleg Ьэ 'le:k 
Belgien 'belgi'an 
Benedikt ’be:ne-dikt 
Benefiz be-ne-'fi:ts 
Bengale ben'ga: 1э 
Benzin ben'tsi:n 
Beobachten Ьэ” о:ЬахШ  
Bequem b3'kve:m  
Bereich Ьэ'гае?
Bereits Ьэ 'raets 
Bergab berk ' ’ap 
Bergauf (wa'rts) berk ' ’aof 
Bergunter berk.’ untar 
Bericht ba'ri9t 
Berlin ber'li:n 
Beruf Ьэ 'ru:f 
BerUhmt Ьэ 'ry:mt 
Bescheid bs'Jaet 
Beschwerde Ьэ' fveirda 
Besitz Ьэ 'zits 
Besitzer ba'zitsar 
Bessarabien basa-'ra.bian 
Bestand Ьэ' Jtant 
Bestandteil Ьэ 'Jtant,tael 
Bestatigen ba"Jte:tigan 
Bestellen Ьэ 'Jtelan 
Bestens 'bestans 
Besuch Ьэ 'zu.x 
Beta 'be:ta- 
Beton be-'to:
Betrag ba'tra:k 
Betrieb ba'triip 
Beunruhigen b3 ’ unru-ig3n

Beurkunden Ьэ” и:гкшк1эг1 
Beurteilen Ьэ' ’ urtaelsn 
Bevor ba’fo:r 
Beweglich ba'veikli?
Beweis ba'vaes 
Bewupt Ьэ 'vust 
Bewuptsein ba'vust, zaen 
Bezirk ba'tsirk
B G G  (Betriebsgewerkschaftsgruppe) 

be-ge- 'ge:
BGL(Betriebsgewerkschaftsleitung)

be-ge-"’el
Bibel 'Ы:Ьэ1
Bibliothek bi-bli-o'te:k

Bilabial bi.la-'bj,a:l
Bilanz bi-'lants
Billard 'biljart
Billet bil’jet
Biochemie bi-o-fe-'m i:
Bisch6fe 'b iJo :f э 
Biskuit bis'kvi:t 
Blitzblank 'blits'blaqk 
Blockade blo'ka:d3 
Blutarm (arm an Blut) 'blu:t,’ arm 
blutarm (sehr arm) ’blu:t' ’arm 
Bochum 'bo:xum  
Bodensee 'bo:d3n,ze:
Bologna bo-'lonja- 
Bombay 'bombe- 
Bonbon Ьб-Ъб:
Bordell 'bor'del 
Borse 'b0:rz3('boerz3)
Botanik bo-'ta:nik 
Botschaft 'bo:tJaft 
Bouillon bul'jo: (bu-'jo:)
Boykott boj'kot 
Brasil bra-'zi:l 
Brigade bri-'ga: da:
Brill ant bril 'jant 
Britannien bri-'tanj[an 
Broschiire bro.Jy:ra 
Brussel 'brysal



B S G  (Betriebssportgemeinschaft) b e *f 
’es "ge:
Buchara bu-'xa:ra- (bu-xo-'ro) 
Biicherei Ьу9э 'гаё 
Budapest 'bu: da-pest, (bu:da-'pe st) 
Budget byd 'зе:
Buffet by 'fet :
Bukarest 'bu:ka-rest 

Bukett bu-'ket 
Bulgarien bul'ga:ri'3n 
Bulletin byla'te:
Bureau by 'ro:
Burokrat by-ro-'kra:t 
B V G  (Berliner Verkehrs- 
Aktiengesselschaft) be-fao’ 'ge:
Byron Ъаегэп

С  с [ ts: ]

Cafe ka 'fe:
Cafeterie kafe-ta'ri:
Cambridge'ke:mbrid3 
Camouflage kamuf'la:;53 
Campagna kam'panja- 
Camping ’kempii]
Canon kan'jo:n 

Casar 't£e:rzar 

Ceilophan t£elo-'fa:n  
Cent sent
Chamaleon ka'me:le-on 
Champagne Ja-'panja 

Champion 'tjbempi'on 
Chance 'Ja:sa 
Chaos 'ka:os 
Charakter ka-'raktsr 
Charlotte Jar 'lots 
Chauffeur Jo'f0:r 
C h ef 'Je f  
Chefarzt ’Je £ ’ a:rtst 
Chemie 9e.'mi:
Chemiker '9e:mik3r 
Chirurg 9i.'rurk

Chirurgie 9i-rur 'gi:
Chock J'ok 
Chor ko:r
Choreograph ie ko-re-o-gra-'fi: 
Chrestomathie kresto-ma-'ti: 
C'hronik 'kro:nik 
Chronologie kro-no-lo-'gi: 
Chronometer kro-no-'me:t3r 
City 'siti- 
Clown klaon 

cm (Zentimeter) t s e - ’em  
ICollege ко'1е :з  College ко.'1е:з 
Combine kam'baen 
Conference k5-fe-'ra:s 
Container kon'te:nar 
Conveyer kon've:3r 
Cottage *kotid3 
( ’ouch к ао У  
Couloir ku-lo'a:r 
Coupe ku -'pe:
Couplet ku-'ple:
( ’our ku:r 
(Courage ки-'га:зэ 
Cousine ku-'zi:na 
C ow boy 'kaoboj

D  d [ de: |

Dabei da-'bae 
Dadurch ,da:'dur9 
Dafiir ,da:'fy:r 
Dagegen ,da:'ge:g3n 
Daheim .d a^aem  
Dahinab ,da:hi'nap 
Dam als'da:m a-ls 
Damaskus da-'maskus 
Damit .da-'mit 
Damon 'de:mon 
Danach ,da:'na:x 
Dandy 'dendi- 
Daneben ,da:'ne:b3n 

Daniel 'da:njet



Dankerfullt 'dayk’er.fylt 
Daran ,da:'ran 
Darbringen 'dair.brirjan 
Darin ,da:'rin 
Darwin 'darvi-n 
Davon ,da:'fon 
Dazu da-'tsu:
Dazwischen ,da: 'tsvijen 
Debatte de- 'bate 
Debauche de-'bo:Ja 
Debitor 'de:bi-tor 
Debiit de-'by:
Debutant de-by'tant 
Defekt de-'fekt 
Defizit'de:fi-tsit 
Dekade de- 'katdo 
Dekan de-'ka:n 
Dekanat de-ka-'na:t 
Dekorateur de-ko-ra-'t0:r 
Dekret de-'kre:t 
Delhi 'de.li- 
Delikat de-li-'ka:t 
Delikatesse de-li-ka-'tesa 
Delphin del'fi:n
Demagog(e) de-ma-'go:k (-'go:g) 
Demnach 'de:m'na:x 
Demokrat de-mo-'kra:t 
Demokratie de-mo-kra-'ti: 
Demostrant de-mon'strant 
Demontage de-m6-'ta:;*,3(dmon'ta: -33) 
Demut 'dermu.t 
Demzufolge 'de.-mtsu-'folga 
Dennoch 'den,nox 
Dental den'ta: I 
Depositar de-po-zi-'ta:r 
Depot de-'po:
Derart 'de:r-’ a:rt 
Derzeit'de:r'tsaet 
Desdemona desde-'mo:na- 
Deshalb 'des'halp 

Desinfektion des'infek'tsjo.n 
Dessert de'se:r

Deswegen 'desve-gan
Detail de-'tae
Detektiv de-tek'ti:f
Devise de-'vi:z9
Dezember de-'t^embar
Deziliter de-t^i-'li:tar
DFD (Demokratischer Frauenbund
Deutsclands) de-’ e f 'd e :
D G B (Deutscher Gewerkschafttsbund) 
de-ge-'Ъв:
D IA  (Deutscher Innen- und 
Aupenhandel) de-’ i ’a:
Diabetes di-a-'be:tes 
Diagnose di-a-’gno:za 
Diagonal di-a-go-'na:l 
Diagramm di-a-'gram  
Diaktritisch di-a-'kri:tij 
Dialekt di-a-'lekt 
Dialog di-a-'lo:k 
Diamant di-a-'mant 
Diana di-'a:na- 
Diapason di-a-'pa:zon 
Diapositiv di-a-po-zi-'ti:f 
Diat di-'e:t 
Diathese di-a-'te:za 
Diktat dik’tart 
Diktator dik'tator 

Dilemma di-'lema- 

Dimension di-men'zjp:n 

Dimensional di-menzj,o:'na:l 
Diphtong dif'toq  
Diplom di-'plo:m 
Diplomat di-plo-'ma:t 
Diplomatie di-plo-ma-'ti:
Direkt di-’rekt 
Direktor di-'rektor 
Direktorat di-rekto-'ra:t 
Dirigent di-ri-'gent 
Disharmonisch dishar'mo:niJ 
Disput dis’pu:t 
Distanz dis’tants •— •
Disziplin dist£i-'pli:n
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Diversion di-ver 'zjo:n 

Divident di-vi-'dent 
Division di-vi-'zjo:n 
D oge 'do:33 
Dogmatik dog'ma: tik 
Doktor 'doktor 
Doktrin dak'tri:n 
Dokument do-ku-'merit 
Dollar 'dolar 
Dominant do-mi-'nant 
Dominion do-'minjan 
Donau 'do:nao 
Don Carlos don 'karbs 
Don Juan 'd5 : зи-й- 
Dorothea do-ro-te.a- 
Dorsal dor 'za:l 
Dorthin 'dort 'hin 
Dostojewskij dasto'jefski.
Double 'duibal 
Dozent do-'tsent 
D P (Deutsche Post) de- "pe: 
Drama 'dra:ma- 
Dramatik dra-'ma:tik 
Dramaturg dra-ma-'turk 
Dranage dre-'naija 
Dreieck ’drae.’ ek 
Dresden'dre:sdon 
Dresseur dre's0 :r 
Dual du-'a:l 
Duell du-'el 
Duet du-'et 
Duisburg 'dy:sburk 
Dumas dy'ma:
Duplet du-’ple: 
durchaus ,dur?' ’aos 
Durcheinander 'dunj’ ae’nandor 

Dynamik dy'na:mik 
Dynamit dyna” mi:t 
Dynamo dy'na:mo- 
Dynastie dynas'ti:
D -Zu g (Durchgangzug) 'de:,tsu:k

E ’̂ enda ’ e.bon'da: 
E^endeswegen ’ eibandes'veigan 
Ebene ’ ’е:Ьэпэ 
Eoenfalls ’ ’ erbanfals 
Ebensogut ' ’ e:banzo-'gu:t 
Ejensooft ’ e:b3nzo-"oft 
Echo ’ 'cqo- 
Echse ' ’ eksa 
Edgar ’ ’ etgar 
Edinburg ' ’ e:dinburk 
Edith ’ e:dit 
Eluard ’ e:du-art 
EfFekt ’ e 'fckt 
Effektiv ’ e f e k ’ti:f  
Egal ’ e-'ga:l 
Egoismus ’ e-go-'ismus 
E  igenart ' ’ aegan, ’ a: rt 
Eigentum ’ aegsntu-m  
Einatmen ' ’ aen,’ a:tiran 
E  inerseits ’ ’ aenarzaets 
E  ingang ’ aen.gai]
Eingreifen ’ aen.gracfan 
Eisenach ' ’ aezanax 
Eiskalt ’ ads’kalt 
Elastik ’ e-’lastik 
Elbrus ’elbrus 
Elefant ’ e-le-’fant 
Elektriker ’e-'lektrikar 
Elektrode ’ e-lsk'tro:de 
Element "e-le-'m en t  
Elevator ’ e -le -'va:b r  
Elisabeth ’e-'li:za-bet 
Embargo ’ em’bargo- 
Emblem ' ’ em'ble:m  

Emotional ’ e-mo-tsjp-'na:l 
Emphase ‘ em 'fa.za  
Empor ’ em'poir 

Endergebnis ' ’ ent’ er,ge:pnis 
Eigangieren ’ S-ga-'3i:ran  
Enklise ‘ eq'kli:zs

E e | ” e: ]
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Enorm ’е-'пэгш 
Ensemble ’&-'sa:bsl 
Entgelt ’ent'gelt 
Enthusiasmus ’entu'zj,asmus 
Enzyklopadie ’ent^y-klope-'di: 
Epidemie ’e-pi-de-’mi:
Epigraph ’e-pi-'gra:f 
Epik ” e:pik 
Epilog ’e-pi-'lo:k 
Episode ’e-pi-'zoids 
Epitheton ’e-'pi:te-ton 
Epoche ’е-'рэхэ 
Ерорбе ’e-po-'p0:(e)
Epos, mh.h.: Epen ’e:pos, "е:рэп
Equipage ’e-ki-'pa^a
Erd5l ’ ’e:rt’0:l
Ereignis ’e r ’aegnis
Erfurt ' ’erfiirt
Ergebnis ’er'ge:pnis
E rika ' ’e :ri-ka-
Erinnern ’er ’nem
Erlebnis ’er'le:pnis
Ermitage ’e-re-mi-'ta:33
Erreichen ’ег’гаедэп
Erst ’e:rst
Erstaunen ’cr'ftaonan 
Erz ’e:rt£
Erzgebirge "e:rt£g3,birga
Esperanto 'espe-’ranto-Essay "ese:
Epl6ffel"es,lcefdl
Estland "e:st'lant
Estrade 'es'tra:dd
Etage 'e-'ta:zd
Etappe’e-'tapa
Ethik "e:tik
Etikett ’e-ti-Tcet
Etude ’e-'ty:da
Europa ’o0”ro:pa-
Evakuation ,’e-va-ku-a-'t5jp:n
Ewiglich ’ ’e:vikli5
Examen ’ek'sarman
Exemplar ’eksem'pla:r
204

Exil ’ek'si:l 
Existenz ’eksis'tents 
Exklusive ’eksklu-'zi:va 
Experimentell ’ekspe-ri-men'tel 
Explosiv ’eksplo-'zr.f 
Export ’eks'part 
Exporteur ’ekspor't0:r

F f [ 'e f l

Fabrik fa-’bri:k 
Fakir 'fa:kir 
FakultSt fa-kul'te:t 
Fakultativ fa-kulta-'ti:f 
Familie fa-'mklja 
Fanfare fan'fa:ra 
Faraday ’feradi 
Fassade fa'saida 
Fasson fa's6:
Fatalitat fa-ta-li-'te:t
Favorit fa-vo-'ri:t
FDGB (Freier Deutscher Gewerk-
schaftsbund) ’efde-ge-"l)e:
FD-Zug (Fem-D-Zug) ’ef'de: ,tsu:k 
Februar 'fe:bru-a-r 
Felix 'fe:liks
Femininum fe-mi-'ni:nuiri 
Feodor'fe:o-do-r 
Ferdinand 'ferdi-nant 
Ferien Те:фп  
Feuchtwanger fD0§t'vaqar 
Feuilleton f0-jat6:
Fiber 'fi:bar 
Figur fi'gu:r 
Filet fi-’le:
Finale fr'na:la 
Finanz fi-'nants 
Fixieren fik'si:ran 
Flakon fla-'ko:
Florenz flo-’rents 
Flottille flo'tila 
Folklore 'fo:lklo:r



Folklorist fo:lklo-'rist 
Fontane fon'ta:ns 
Formal for’ma:!
Fortan ,fort'’an 
Fortepiano forte-pi-’a:no- 
Fortuna for’tu:na- 
Foyer fo-a-'je:
Fraglos 'fra:k,lo:s 
Fragment frag'ment 
Franzose fran'tso:za 
Frequenz fre-'kvents 
Frikadelle fri-ka-'dels . 
Frikativ fri-ka-'ti:f 
Friseur fri-'z0:r 
Fuchs fuks
Fundament funda- 'meat 
Fundamental funda-men’ta:l 
Funfeck 'fynf , ’ek 
Fungieren fun'girren 
Funktionar fuqktsjp-.'neir 
Furage fu-'ra:39 
Futur(um) fu- ’tu:r(um)

Gglge:]

Gabardine ga-bar'di:na 
Gabriel 'ga:bri-el 
Galerie gala'ri:
Galopp ga-'bp  
Gangster 'gerjstar 
Garage ga-'ra.^a 
Garderobe garda'roiba 
Gardine gar'diina 
Gamitur garni-'tu:r 
Gartenanlage 'gartan/anla-ga 
Gasel(e) ga-'ze:l(e) 
Gaudeamus gaode-'a:mus 
Gebet ga'beit 
Gebiet ga'bi:t 
Gebirge gabirga 
Gebot g3fbo:t 
Geburt ga'bu:rt

Geburtstag ge’bu:rts, ta:k 
Gisdanke ga'daqka 
Geeignet ga' ’aegnat 
G SFO (Gesellschaft fur Osthandel) 
'gc::fo-
Gsgeneinander 'ge-gan’a^'nandar
G;gner 'ge:gnar
G;halt ga'halt
Giheimnis ga'haemnis
G;him ga'him
G imach ga'ma:x
G ;muse ga'my:za
G ;nau ga'nao
G;ndarm 3an'darm
General ge-ne-'ra:l
Genetik ge-’ne:tik
G;netiv ge-ne-'ti:f
G jnial ge-'nja:l
Genie зе-'ni:
Genitiv ge-ni-'ti:f 
Genoese ga'nosa 
Gentleman 'd3entalman 
Genua ge:nu-a- 
G iochemie ge-o-^e-’mi'.
Geometrie ge-o-me-'tri:
Georg ge- ’эгк 
Gepack ga'pek 
Gerade ga'ratda 
Geradeaus gara:da'’aus 
Gerat ga'reit 
Geraumig ga'ra0mi9 
Gerecht go’re^t 
Gerhard 'ge:rhart 
Germane ger'marna 
Gerucht ga'rux 
Gesamt ga’zamt 
Gesprach ga'Jpre:?
Gestem 'gestam  
Gestikulation gesd-ku-la- 'tsj[o:n 
Getreide ga’traeda 
Gsubt ga"y:pt 
Ge wait ga'valt



Gevvehr ga'veir'
Gewerkschaft ga'verkj’aft 
GewiB ga'vis 
Gewohnheit ga'vornhaet 
Gigant gi-'gant 
Giraffe gi-'rafa 3i-'rafa 
Gitarre gi-’tare 
Glasur gla-’zu:r 
Gleichartig 'glaes’a-rti?' 
Gleichviel'glae§'fi:l 
Global glo-’ba:l 
Globus 'glo:bus 
Glossar glo'sa:r 
Glykose gly'ko:ze 
Goldader 'golt, 'a;dsr 
Golderz 'golt,’e:rts 
Gotha 'go:ta- 
Goethe 'g0:ta 
Gottlob got'lorp 
Gottsched 'gotJet 
Graduell gra-du-'el 
Grammatik gra'matik 
Grammophon gramo-'fo :n 
Granat gra-'na:t; ” r "
Grandios gran'djo:s
Granit gra-'ni:t
Graphik 'gra:fik
Graphit gra-'fi:t
Grasgriin 'gra:s'gry:n
Gratulation gra-tu-la-'tio:n
Grausam 'grabza-m
Graveur gra-'v0:r
GroBartig 'grois’a-rti?
Grunanlage 'gry:n’,anla-ga
GST (Gesellschaft flir Sport und
Technik)
ge-’es"te:
Gustav 'gustaf 
Gutachten 'gu:t’,axtan 
Guttun 'gu:t,tu:n 
Gymnastik gym’nastik 
Gynakologie gy-ne-ko-lo-'gi:

Habgier 'ha:p,gi:r 
Habilitieren ha-bi-'ti:ran 
Habit ha-’bi:t 
Halbarmer.halprmsl 
Halblaut 'halp'laot 
halbtot 'halp'to:t 
Hallo ha'lo:
Halsarzt 'hals,'a:rtst 
Hamburg'hamburk 
Hamlet'hamlet 
Hamoglobin he-mo-glo- 'bi:n 
Handelsartikel 'handals’ar,ti-kal 
Handumdrehen 'hant,'umdre-an 
Hannover ha'no:var 
Hanschen 'henssan 
Harmonie harmo-'ni:
Harmonisch har'mo:niJ 
harthorig'harthci-ri?
Harz ’ha:rts
Haschen 'he rs^on
HauptsachlYch 'haoptzeflij
Havel 'ha:fal
Hegel 'he:gal
Hegemonie he-ge-mo-'ni:
Heide(n)r6slein 'haed3 (n)1r0:slaen
Heimat 'haema-t
Heirat 'haera-t
Hektar hek'ta:r
Heiena 'he:le-na-
Helsinki'helzirjki-
Henry 'henri
Heran he'ran
Heraussuchen he'raos,zu:>:an
Herbarium her'ba:rjum
Herberge 'herbergo
Herd he:rt
Herein he'raen
Herkunft 'he:rkunft
Heroine he-ro-‘i:na
Heriiber he'ry.bar '

H h | ha: ]
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Herum he'rum 
Hervorragen her'fo:r,ra:g3n 
Hervorrufen her'fo:r,ru: fan 
Herzog 'hertso-k 
Herzu her'tsu:
Heterogen he-te-ro-'ge:in 
Hierarchic hi-e-rar'fi:
Hiermit hi-r'mit 
Hieriiber hi-'ry :bar 
Himalaja hi-'ma:la-ja- 
Hinab hi'nap 
Hinan hi 'nan 
Hindu 'hindu- 
Hindukusch hindu- 'kuj 
Hingabe 'hin,ga:b3 
Hintergrund 'hintar,grunt 
Hiniiber hi'nytbar 
Hinzu hin'tsu:
Hippodrom hipo'dro:rn 
Hippokrates hi'po:kra-t3s 
Historie 'nis'toirja 
Hochgebirge 'hoixga.birga 
Hockey 'hoki 
Hoflich 'h0:fli9 
Holunder ho'lundar 
Homogen ho-mo-'ge:n 
Hongkong 'horj'korj 
Honorar ho-no- 'ra:r 
Horizont ho-ri-'tsont 
Hormon hor'mo:n 
Hororgan 'h0 :r'or,ga:n 
Hospital hospi-'ta:l 
Hotel ho-'tel 
Humor hu-'mo:r 
Husten 'hu.stan 
Hybride h y .V ird s  
Hydrotherapie hy-dro-te-ra-’pi: 
Hyperbel hy-'perbal 
Hypnose hyp'no:za 
Hypnotiseur hypno-ti-'z0 :r 
Hypothese hypo-'te:za

li|‘ i:|

Ichthyologie ‘ i<;ty-o-lo-'gi:
Ideal ‘ i-de-'a:l
Idee, mh.h.: Ideen ’ i-'de:, 4 -'de:an  
Identisch ’ i-'dentij 
Idiom ’ i-'djptm 

Idiot ’ i-'djprt 
illegal ’ ’ ile-ga-1 
i'rnmanuel ’ i'ma:nu-el 
Immigrant ’ imi-'grant 
Iinmunitat ’ imu-ni-'te:t 
Iinperativ ’ im pe-ra-'ti:f 
Iinperator ’ impe-'raitor 
Imperfekt ' ’ imperfekt 
Import ’ im’pDrt 
Iinposant 'impo-’zant 
Impuls 'im'puls 
Iinstande 'im' /  tande 
Index "indsks 
Indiana 'in'diatna- 
Indien ' ’ indj,3n 
Indifferent ’ indifo'rent 
Indikativ ’ indi-ka-'ti:f 
Individualist ’ indi-vi-du-a-1i-’te :t 
Individuell 'indi-vi-du-'el 
Individuum ’ indi-'vi:du-um  
Indoeuropaisch ' 4ndo-'o0ro-'pe:iJ 

Indonesien ’ indo-'neizjan 
Industrie ’ indus'tri:
Infarkt ’ in'farkt 
Infolge ’ in'folga 
Informativ 4 nfDrma-'ti:f 
Ingenieur 'in3e-'nj[0:r 

Initiative ’ ini-tsja-'tkva 
Insbesondere ’ insba'zonadra 
Insgesamt ’ insga'zamt 
Insofem ’ inzo-'fem  
Insoweit ’ in'zo:vaet 
Institut ’ insti-'tu:t 
Instrukteur 4nstruk't0 :r 
Instrument ’ instru-'ment



Insulin ’ inzu-'li:n 
Insult ’ in'zult 
Intellekt 'inte'lekt 
Intelligent ’ inteli-'gent 
Intensiv ’ inten'zi:f 
Interessant ’ intare'sant 
Intermezzo 'intsr'metso- 
Internat ’ intar'na:t 
Interview ’ intar'vju:
Intonieren ’ into-'niiran 
Intransitiv ’ intranzi-'ti:f 
Inventar ’ inven'ta:r 
Iran ’ i-'ra:n 
Irgendwas ' ’ irgant'vas 
Ironie ’ i-ro-'ni:
Ironisch 4 -'ro:niJ
ISB  (Interationaler Studentenbund)
’ es"be:
Islam ’ ’ islam 
Israel ’ isra-e-1 
Istanbul ’ istan'bul 
Italien ’ i-'ta:lj.an 

Italiener 'i-ta-'ljeinar

Jljo tl

Jacket 3a'ket 
Jagd ja:kt
Jahrhundert ja-r'hundsrt 
Januar 'janu-a-r 
Japan 'ja:pan 
Japaner ja-'pa:nar 
Jargon 3ar'g6:
Jawohl ja-'vo:l 
Jeannette 3a'net 
Jemals 'je:ma-ls 
Jeton зэЧб:
Joachim ’jo:axim  
Jockei 'dzoke- ' •
Johann jo-'han 
John d3on 
Jongleur 36:'gl0:r

Josephine jo-ze'fi :пэ 
Journal зиг'па:!
Juan xu-'an 
Jubilar ju-bi-'la:r 
Jubilaum ju-bi-'le:um  
Jugoslawe ju-go-'sla:va  
Jumper ’djempar 
Jupiter'ju:pitar 

Jurisprudenz ju-rispru-'dent^ 
Jury 3y:'ri:

Justiz jus'ti:!^

К  к  [ ka: |

Kaaba 'ka:a-ba- 
Kabale ka’ba:le 

’ i- Kabarett kaba-'ret 
Kabine ка-'Ы:пэ 
Kabul 'ka:bul (ка.Ъи1)
Kaffee 'kafe- (ka-'fe:)
Kairo ’kaero- 
Kakao ka-'ka:o- 
Kalender ka-'lendar 
Kalorie ka-lo-'ri:
Kamel ka-'me:l 
Kamerad kame'ra:t 
Kanone ка’по:пэ 
Kanton kan'to: n 
Kapelle ka-'p eb  
Kapital kapi-'ta:l 
Kapitan kapi-'te:n 
Kaputt ka'put 
Karakul kara-'ku:l 
Karamelle kara-'mela 
Karat ka'ra:t 
Karawane kara-'va:na 
Karbonade karbo-'na:da 

Kardiogramm kardj, o- 'gram 
Karikatur kari-ka-'tu:r 
Kameval 'kamaval 
Karoline ka-ro-'li:nd 
Kartoffel kar'tofdl
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Karton kar'to
Karussei karu'sel
Kasan ka-'zan Kassierer ka'skrar
Katalog kata-'lo:k
Katastrophe kata-'stro:fb
Katharina ka-ta-'ri:na-
Katheder ka'te:dar
Kavalier kava-'Ii:r
Keinerlei 'ka'endr'lae
Keramik ke-'ra:mik
K iew  'k i:ef
Kilo 'ki:lo- ^
Kilogramm ki-lo-'gram  
Kilometer ki-lo-'me:tsr 
Kino 'ki:no- 
Kiosk ki-'ask 
Kirgise kir'gi:zo 
Klavier kla-'vi:r 
Kleopatra kle-'o:pa-tra- 
Klient klir'ent 
Klinik 'kli:nik 
Knoblauch 'kno:p,laox 
Kochen ‘кэхэп  

Koeffizient ko-’efi-'tsj.ent 
Koexintenz ko-’eksis’tents 
Kollege ko’leiga 
Kolloquium ko'lo:kvi-um  

Kolonial ko-lo-'nja:l 
Kolonie ko-lo-'ni:
Kolorit ko-lo-'ri:t 
Kolossal ko-lo'sa:l 
Kombinat kombi-'na:t 

Komfort kom’fort 
Komfortabel kamlbr'taibsl 
Kornitee ko-mi-'te:
Kommandant koman’da.nt 
Kommentar komsn'tair 
Kommissar komi'sa:r 
Kompott kom'pot 
Kompromip kompro-'mis 
Konferenz konfe-Vents 
Konflikt kon'flikt

Kunjunktur knnj ur)k'tu:r 
konkurrenz konku'rents 

Konscrvatorium krmzerva-’toirjum 

Konsilium кэп'гнЦ цт  
Konsonant konzo-'nant 
Kontext kon'tekst 
Kontinent konti-'nent 
Kontingent kontin'gent 
Kontrolle кэп Ч Ы э  

Kooperation ko-’ o-pe-ra-'tsj[o:n 
Kopie ko-'pi:
Koran ko-'ra:n 
Kordon kor'do:
Korea ko-'re:a- 
Korona ko-'ro:na- 
Korridor 'kori-do-r 
Kosmetik kns'me:tik 
Kostiim kos'tyim  
Kredit (Vertrauen) kre-'di:t 
Kredit (Haben) 'kreidit 
Krematorium kre-ma-'to:rium  
Kriemhilde kri-m'hilde 
Kristall kris'tal 
Kriterium kri-'te:rium 
Kritik kri-'ti:k 
Krokodil kro-ko-'di:l 
Kubikmeter ku-'biikmertar 
Kiiche 'ку^э 
Kuchen 'ки'.хэп 
Kuhhirt 'ku:,hirt 
Kulinarisch ku-li-’na:rij 
Kultur kul'tu:r 
Kulturell kultu-'rel 
Kupfererz 'kupfar.’errts 
K.upon ku-'рб:
К urant ku-’rant 
Kurator ku-'ra:tor 
Kurios ku-'rjp:s 
Kurort 'ku:r,’ ort 
K.ursiv kur'zi:f 
K.urzum 'kurts' ’ urn 
K.usine ku-’zi:na
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Labial la-'bja:l 
Labiallaut la-'bj,a:l,laot 
labiodental la-bjp-den'ta:l 
labio-velar la-bio-ve-'la:r 
Labyrinth la-by-’rint 
Lacheln 'legaln 
Lady 'le:di- 
Lafontaine la-f5-'te:n 
Landab 'lant' ’ ap 
Landauf lant ’ aof 
Landaufenthalt ’lant’.aofanthalt 
Langsam ’lagza-m 
Laokoon la - '’o:ko-on 
Larynx, mh.h.: 'la:rynks,
Lasur la-’zu:r 
Latein la-'taen 
Lateral la-te-'ra:l 
Latemc la-'tema 
Lear li:r
Lebendig le-'bendi?
Legal le-'ga:l 
legendar le-gen'da:r 
Legende le-'gends 
Legion le-'gip:n 

Legionar le-gip-'ne:r 
Leitartikel 'laet’ arti:kal 
Lekture lek'ty:re- 
Leopard le-o-'part 
Leopold 'Ie:o-polt 
Lem eifer 'lem ’ aefor 
Lexikalisch leksi-'ka:lij 
Lexikon ’leksi-kon 
Libera! li-be-'ra:l 
Lid li:t
Limonade li-mo-'narda ' 
Lineal H-ne-'a:l 
Linguist liq'gyist 
Linoleum li-'no:le-um 
Lissabon 'lisa-Ьэп 
Literarisch lita'ra:rij

L11’el Г Literatur litara-'turr 
Litotes li-'to:tes
L K W  (Lastkraftwagen) ’ elka-'ve: 
Loge '1о:зэ 
Logik'lo:gik  
Lokal lo-rka:l
Lokomotive lo-ko-mo-'ti:v3 
Lorelei lo-re'lae
Los Angeles los' ’ egdji-li-z Lotse 

Lotterei bta'ri:
Ludwig 'lu:tvi?
Liigner 'lytgnar 
Luther lutar 
Luzerne lu-'tserna 
Lyoner lY'o.nar 
Lyrisch 'ly:rij 
Lyzeum ly-'t£e:um

M  m [ ’ em  ]j

Mesdames ma’dam,
Mesdemoiselle(s)mad(a)mo-a-'zel,
Madonna ma’dona-
Madrid ma-'drit
Maestro ma-'estro-
Magazin ma-ga-'tsi:n
M agie ma-'gi:
Magnat mag'na:t 
Magnet mag'ne:t 
Magnetophon magne-to-'fo:n 
Majestat ma-jes'te:t 
Majolika ma-'jo:li-ka- 
Major ma-'jo:r 
Makkaroni maka-'ro.ni- 
M an Chester 'm entjestsr 
Mandarine manda-'ritns 
Manifest ma-ni-'fest 
ManikUre ma-ni-'ky:ra 
Manila ma-'ni:la- 
Manometer ma-no-'me:tar 
Manover ma-'n0 :var 
Manuscript ma-nu-’skript
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Marchen 'me :гдэп 
Marie ma-'ri:
Markise mar'ki.za 
Marmelade marme-'la :ds 
Marodeur maro-'d0:r 
Marseillaise marse-'je:z;3 
Mary 'me:ri- 
Maschine ma'Ji:n3 
Maskulinum masku-'li-num 
Massage ma'sa:33 
MaBeinheit 'ma:s’,aenhaet 
Massiv ma'sirf 
MaBnahme'ma:sna-m3 
Matador ma-ta-'do:r 
Materia] ma-te-'rja:l 
Materie ша-Че:г|э 
Mathematik ma-te-ma-'ti:k 
Mathilde ma-'tilda 
Mausoleum maozo-'le:utn 
Maximal maksi-'ma.J 
Maximilian maksi-'mi:lj,an 
Maximum 'maksi-mum 
Mechanik me-'fainik 
Mecklenburg 'me:klanburk 
Medaille me-'dalja 
Medaillon me-dal'jo:
Media, mh.h.: Media ’me:dj.a-, 'me;die- 
Medikament me-di-ka-’ment 
Medium ’me:djum 
Medizin me-di-'tsi:n 
Meeting 'mi :tiq 
Meinungsaustausch 'maenuqs ,’aostaoj 
Melancholie me-lagko-'li:
Melkerei melka'rae 
Melodie me-lo-'di:
Melone те-'1о:пэ 
Membran(e) mem'bra:n(a)
Menu me-'ny:
Mephistopheles me-fis'to:fe-les 
Meridian me-ri-'dj^n 
Merkur mer’ku:r 
Metall me-'tal

M'.'tiilliirKic m e-lalur'g i:
Multiplier inc- 'ta :lo r 
M .'inilicsc m e-ta - 'te .za  
M .-icor m c-le-'o :r 
M .-ihode m c-’to :d3  
M ix iko  ’m eksi-ko- 
M ignoti rnin’jO:
M ikrophon m i-k ro - 'fo :n  
M ikroskop m i-k ro -’sko :p  
M ilieu ini-'lj,0 :
MilitUr mi-li-'te:r 
Miliz mi-'li:ts 
Milliardar milj[ar'de:r 
Million mil'io:n 
Millionar miljo-'ne:r 
Mimik 'mi:mik 
Mimose mi-'mo:za 
Minarett mi-na-'ret 
Mineral mi-ne-'ra:l 
Miniatur mi-nia-'tu:r 
Minimal mi-ni-'ma:l 
Minute mi-’nu:ta 
Mirage mi-'ra:3a 
MiBachten m is ’axtan 
MiBarten ’mis,’a:rt3ii 
MiBbrauch 'misbraox 
Mifierfolg 'mis’er.folk 
Miteilen 'mit’.aelan 
Miteinander mit’ae'nandar 
Mitteilen 'mitt,aebn 
Mitteleuropa 'ткэ1’э0,го:ра- 
Mixtur miks'tu:r 
Moabit mo-a-'bi:t 
Mobil mo-'bi:l 
Modell mo-'del 
Modem mo-'dem  
Moglich 'm0:kli5
Mohammedanisch mo-hame-'da:niJ 
Moment mo-’rtient 
Monako ’mo:na-ko- 
Monat 'mo:nat 
Mond mo:nt



Mongole moq'goila 
Moniteur mo-ni-'t0:r 
Monolog mo-no-'lo:k 
Monophtong mo-no-'ftoq 
Monopol mo-no-’po:l 
Monoton mo-no-'to:n 
Montag 'mo:nta-k 
Montage шэпЧа:зэ 
Monteur mnn't0:r 
Monument mo-nu-'ment 
Monumental mo-nu-men'ta:l 
Moral mo-'ra:l 
Moratorium mo-ra-'to:rjum 
Mosaik mo-za-'i:k 
Moschee mo'Je:
Mosleminisch mosle-'mi:ni /  
Motiv mo-ti:f 
Motor, mh.h.:
Motoren 'mo:tor, mo-'to:ran 
Mozart 'mo:tsart 
MSG (Motorsportgemeinschaft) 
’em ’es'ge:
MTS (Maschinen-und-Traktoren- 
Station) ’emte-” es  
Mulinee mu-li-'ne:
Mundart 'munt’,a:rt
Museen mu-'ze:um, mu-'ze:an
Musik mu-'zi:k
Musiker 'murziksr
Mut mu:t
Mutlos 'mu:t,lo:s

N  n |’en)

Nachahmen 'па:х’,а:тэп 
Nachbar 'naxba-r 
Nachdruck 'na:x,druk 
Nacheinander na-x’ae'nandsr 
Nacherzahlen ’na:x’er,tse:lan 
Nachher na-x'he:r 
Nachricht 'na:xri?t 
Nachschreiben 'naixjraebon

Nachtsiiber 'naxts'‘y:b3r 
Nachweis 'na:xvaes 
Nachwirkung 'na:x, virkiim] 
Nachwuchs'na:x,vu:ks 
Nahezu 'nais'tsu: 
naiv na-'i:f
Namangan na-ma-'nga:n
Namaz па-'та: s
Namhaft 'narmhaft
nlmlich 'nemlis
Naphtalin nafta-'li:n
Napoleon na'po:le-on
Narkomane пагко-'та:пэ
Narkose nar'korzs
NarzifJ nar'tsis
Nasal na-'za:l
Natur na-'tu:r
Naturell na-tu-'rel
nebenan ,пе:Ьэп' ’an
Nebeneinander .neibon’ae'nandsr
neblig 'ne.blig
Negativ ne-ga-'ti:f
Nekrolog ne-kro-'lo:k
Nektar 'nektar
Nepal ne-'pa:l
Nervos ner'v0:s
Neutral rio0'tra:l
Neuyork no0'jork
Newa 'ne:va-
New York nju-'jork
Nichtamtlich 'ni(t’,amtli(
Niemals 'ni:mals 
Nigeria ni-'ge:rj[a- 
Nikaragua ni-ka-'ra:gu-a- 
Nikotin ni-ko-'ti:n 
nirgend(s)wo 'nirgent(s)vo:
Nische 'ni :Ja 
Niveau ni-'vo:
Nomade no-'ma:da 
Nomenklatur по-тэпк1а-Чи:г 
Nominal no-mi-'na:l 
Nominativ no-mi-na-'ti:f
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Nordost 'nort' ’ost 
Nordwest 'nort'vest 
Normale пог'ша:1э 
Normativ norma-'ti:f 
Notariat no-ta-’rj,a-t 
Notausgang 'no:t’,aosgai]
Notiz no-'ti:ts,
Novelle no-'vela 
November no-'vembar 
Nuance ny-'a:sa 
Numerale nu-me-'ra:la 
Nunmehr 'nu:n'me:r * 
Niister 'nyrstar 
Nutzeffekt ’nuts’e.fekt

O o[’o:|

Oase ’o-’aiza 
Obdach ’opdax 
Obelisk ’o-be-’lisk 
Obenauf ' ’o:bgn'’aof 
Obenerwahnt ' ’o.ban’er.ve.nt 
Oberitalien ' ’oibar’i-.teUan 
Objekt ‘op’jekt
Gbservatorium ’opzerya'to:rium 
Obst ' ’o:pst 
obwohl ,’op'vo:l 
Odyssee ’o-dy'se:
Offizier ’ofi-'tsi:r 
Okonom ' ’0-ko-'no:m 
Oktober ’ok'toibar 
Okulist ’o-ku-'list 
Olympiade ‘o-lym'pj[a:d;>
Omega "o:me-ga- 
Omnibus ”  omni-bus 
Operateur ’o-pe-ra-'t0:r 
Operette ‘o-pa'reta 
Ophthalmologie ’oftalmo-lo-'gi: 
Opponent ’opo-'nent 
Orange ’о-'га:зэ 
Oratorium ’o-ra-'to:rjurn 
Orchester ’or'kestar 
Organ ’or'ga:n

Orit'ni ’o-'rifiU 
Orientate 'o-rjrn'ta: I a 
Orientalist ‘o-rjcnta-'list 
Original ’o-ri-gi-'na:l 
Ornament ’oma-'ment 
Orlhoepik ’orto-'e:pik 
Orlhographie ’orto-gra-'fi: 
Ostasiatisch "ost’a-'zjartif 
Oslerreich ’ ’0:star,rae9 
Osteuropa "ost'o0, ro:pa 
Oxford "oksfort 
Oxyd ’ok'sy:t 
Ozean "o:tse-a-n

Pp|pe:]

Padagog(e) pe-da-'go:k 
Pa jiater pe-'dja:tor 
Pa<.et pa'ke.t 
Palais pa'le:
Palatallaut pa-la-’tailjaot 
Panama 'pa:na-ma- 
P aieel pa-'ne:l 
Paiik 'pa:nik 
Paiorama pa-no-'ra:ma- 
Paitomime panto-'mi.ma 
Paoagei papa-'gae 
Panier pa'pi:r 
Paayrus pa-'py:rus 
P aabel pa’ra:bal 
Parade pa-'ra:d3 
Pai-adies para-'di: s 
Pa-adigma pa-ra-'digma- 
Paradox para-'doks 
Pairaffin para'fi:n 
Paragraph para-'gra:f 
Pa‘all el para’le:l 
Pa-allellinie para'le:l,Iinja 
Parasit para-'zi:t 
Pa'don par'd6:
Parenthese pa-rsn'te:ze 
Pafum  par'fy:m 
Pa-fumerie parfy-ma'ri: 
Paris pa'ri.s



Parodie, -dien pa-ro-'di:, -'diisn 
Parole ра'го:1э  
Partei par'tae
Partizip(ium) parti-'tsi:p(ium) 
Passage pa'sa^s  
Passagier pasa-'3i :r 
Passat pa'sait 
Passiv pa'si:f 
Patient pa-'tsjent 
Patriarch pa-tri-’ar?
Patriot pa-tri-'o:t 
Patron pa-'tro:n 
Pavilion 'pavilj5- 
Pazifik pa'tsi:fik 
Pedal pe-'da:l 
Pedant pe-'dant 
Peer pi:r 
Peking 'pe:kirj 
Pension pii-'zjp:n 
Pensionar pa-zj,o-'ne:r 
Perfekt per'fekt 
Pergament perga-'ment 
Periode pe-ri-'o:ds 
Periphrase pe-ri-'fra:z3 
Persianer рег'г^атэг 
Persien 'psrziSn 
Personal perzo-'na:l 
PersOnlich per'z0:nli5 
Perspektive perspek'ti:va 
Pferd pfe:rt 
Phanomen fe-no-'me:n 
Phantasie fanta-'zi:
Philatelie fi-la-te-'li:
Philharmonie fi-lharmo-'ni: 
Philosoph fi-lo-'zo:f 
Phonem fo-'ne:m 
Phonetik fo-'ne:tik 
Phonogramm fo-no-'gram 
Photo 'fo:to-
Photographie fo-to-gra-'fi:
Physik fy-'zi:k
Physiology(e) fy-zjp-'loik (-’lo:g6) 
Pianino pi-a-'ni:no- 
Piedestal pi-e-de'sta:l

Pikket pi-'ket 
Pilot pi-'lo:t 
Pingui'n piq'gyi:n  
Pionier pi-o-'ni:r 
Pirat pi-'ra:t 
Pirouette pi-ru-'ets
PK W  (Personenkraftwagen) pe-ka-'ve:

Plagiat pla-'gja:t
Plakat pla-'ka:t
Planet pla-'ne:t
Planetarisch pla-ne-'ta:ri /
Planetarium pla-ne-'ta:rium 
Plantage plan'ta:zo 
Plateau pla'to:
Plauderei plaoda'rae 
Plejade ple-'ja:da 
Plenarsitzung ple-'na:r,zitsuq 
Plural, Pluralis plu-'ra:l, plu-'ra:lis 
Podium 'po:dj,um 
Poem po-'e:m  
Poesie po-e-'zi:
Poet po-'e:t 
Poetik po-'e:tik 
Pokal po-'ka:l 
Polemik po-’le:mik 
Poliklinik po-li-'kli:nik 
Politik po-li-'ti:k 
Polizei po-li-'tsae 
Polizeiamt po-li-'tsae’.amt 
Polterabent 'polt3r,’ a:bsnt 
Polygon po-ly-'go:n '
Polygraphie po-ly-gra-'fi: 
Polytechnikum po-ly-'te?ni-kum  
Pomade po-'ma:d3 
Pool pu:l 
Popular po-pu-'le:r 
Portal pnr'ta:!
Profil pro-'fi:l 
Prorektor pro-'rektor 
Pradikat pre-di-'ka:t 
Prafix pre-'fiks (’pre:fiks)
Pragmatisch prag’ma:tij 
Prosodie pro-zo-'di:
Prosodik pro-'zo:dik
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Prospekt pro-'spekt 
Protege pro-te-'зс:
Protokoll pro-to-'kol 
Prototyp pro-to-'ty:p 
Provokateur pro-vo-ka-'t>:r 
Prozedur pro-tse-'du:r 
Pseudonym pso0do-'ny:rn 
Psychiater psy-?i-'a:t3r 
Psychologie psy-go-Io-'gi: 
Publik pu-'bli:k 
Publikum 'pu:bli-kum 
Pulver 'pul far 
Puree py-'re:
Purpurrot 'purpur'rort 
Pyjama р у-'за :та- 
Pyramide py-ra-'mi:da

Q  4  I ku : 1

Quadrat kva-'dra:t 
Qualifikation kva-li-fi-ka-'tsj,o:n 
Qualitat kva-li-'te:t 
Quartal kvar'ta:l 
Quartier kvar’ti:r 
Quittung 'kvitutj

R r [ ‘er]

Rabatt ra-'bat 
Radchen 'r e t a i l  
Radfahren 'ra:t,fa:ran 
Radikal ra-di-’ka:l 
Radioaktiv ra-dj,o-'ak'ti:f 
Radon ra-'do:n 
Raffael 'rafa-el 
Raffmade rafi-'na:d3 
Ragout ra'gu:
Raid re:d 
Rakete ra'ke:ta 
Rangun raq'gu:n 
Raoul ra'uil 
Raphael 'ra:fa-el 
Rapport ra'port 
Rational ra-tsjo-'na:l

Rayon rr’jii:
Rc-iktionlfr rc-ak tsjo -'ne :r 
Rc.il rc-'a:l
Reilindex re-'atl’ .indeks 
Reilisicren re-a-li-'zi:ran 
Reilism us re-a-’lismus 
Reilitat re-a-Ii-'te:t 
Re:htscher 're^ts'heir 
Re Jakteur re-dak't0:r 
Render 're:dnar 
Redoute re-’du:ta 
reell re-'el 
Referat re-fe-'ra:t 
Referendum re-fe-'rendum  
Referenz re-fe-'frents 
Reflektorisch re-flek’to:riJ 
Reflex re-'fleks 
Reform re-'form  
Refrain rafrE:
Regal re-'ga:l 
Regie re-'ji:
Regime re-’3i:m  
Region re-’gip:n 
Regisseur re-3i's0:r 
Registrator re-gis'tra:tor 
Registratur re-gistra-'tu:r 
Reglos 're:k,lo:s 
Regnen 're:gnan 
Regular re-gu-'le:r 
Reichstag 'ra&js.tark 
Reklame ге-'к1а :т э  
Rekord re-'kort 
Relativ re-la-'ti:f 
Relevanz re-le-'vants 

R elief re-'ljpf 
Religion re-li-'gi,o:n 
Renaissance ra-ne-'sSis 
Rendezvous ra-de-'vu: 
Renoir гэпо-'а:г 
Rentabel ren'ta:bal 
Repertoire re- perto-'a:r 
Rcplik re-'pli:k 
Reportage re-por'ta^a 
Reporter re-'pDrtar
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Republik re-pu-'bli:k 
Revisor re-'vi:zor 
Revolution re-vo-Iu-'tsio:n 
Revolutionar re-vo-lu-tsio-’ns:r 
Revolver re-'valvar 
Revue ra-'vy:
Rezensent re-tsen’zent 
Rezept re-'tsept 
Rezidiv re-tsi-’d i:f  
Rhapsodie rapzo-'di:
Rhetoric re-'to:rik 
Rhythmik 'rytmik 
Rhythmus 'lytmus 
Ringsumher ’rir)s'um'he:r 
Risiko'ri:zi-ko- 
Ritual ri-tu-'a:l  ̂
Rohertrag 'ro:’er,tra:k 
Roman ro-'ma:n 
Romeo 'ro:me-o- 
Rdslein 'r0:slaen 
Rotor 'ro:tor 
Rotterdam rotor'dam 
Roulett(e) ru-'let(a)
Route 'ru:to 
Rubrik ru-'bri:k 
Rugby 'ragbi 
Riihrei 'ry:r’ ,ae 
Ruin ru-'i:n
Rundumher 'runt’ um'he:r

S  s | ’e s )

Sabotage za-bo'ta:3a 
Sachse 'zaksa 
Sahara za-'ha:ra 
-Saison se-'z6:
Sakrament za-kra-'ment 
Salamander za-Ia-'mandar 
Salat za-'la:t 
Salon z a 'lo :
Salut za-'lu:t 
Samarkand za-mar'kant 
Sandwich 'sendvitj 
Saphir 'zafir

Satin sa'tE:
Satire za-'ti:ra 
Saturn za-'tum 
Saxophon zakso-'fo:n 
S-Bahn (Schnellbahn) "es, barn 
Schablone Jab'lorns 
Schafhirt ’Ja:f,hirt 
Schakal 'Jarkal 
Schamlos 'Ja:m,lo:s 
Schauspiel 'JaoJpirl 
Scheherazade Je-he-ra-'zarda 
Schema 'Je:ma- 
Scherbet Jer'bet 
SchloBe 'Jlorsa 
Schmach Jmarx 
Schmarotzen Jma-'rotsari 
Schneeweip 'Jner'vaes 
Schnurgerade 'Jnu:rga'ra:da 
Schofior fo'f0:r 
Schokolade Jo-ko-'la:da 
Schuldlos Jult,lo:s 
Schutzftrmel 'Juts’ ,ermal 
Schwerathletik 'Jve:rat,le:tik 
Schweфunkt 'Jve:r, punkt 
Sebastian ze-’bastia-n 
Sechseck 'zeks’.ek 
Sechseinhalb 'zeks’aen'halp 
Sechshundert zeks'hundait 
Sechsmal 'zeksm a-l 
Sechstausend zeks'taozant 
Sechzehn 'zecse-n 
Seeartig 'ze:’a-rtic 
Seghers 'zergars 
Segment ze-'gment 
Sehorgan 'ze:'or, ga.n 
Seigneur ss'njO:r 
Seinetwegen 'zaenatvergan 
Seitdem zaet'derm 
Sekretar ze-kre-'te:r 
Sekundftr ze-kun'de:r 
Semantik ze-'mantik 
Semaphor ze-ma-'fo:r 
Semester ze-'mestar 
Seminar ze-mi-'na:r

216



Semivokal ze-m i-vo-’ka:l 
Senat ze-'na:t 
Senegal 'ze:ne-gal 
Senior 'zetnjpr 
Sentiment s&-ti-'ma: 
Sentimental zenti-men'ta:! 
Separator ze-pa-'ra:tor 
September zep'tembar 
Serenade ze-re-'na:da 
Sergeant zer'3ant 
Servante ser'vanta 
Service zer'vi:s 
Sevilla se-'vilj.a- 
S G  (Sportgemeinschaft) 'ss'ge: 
Shakespeare' /  e:kspi-r 
Shaw /о:
Siegfried ’zirkfri-t 
Signal zig'narl 
Signatur zigna-'tu:r 
Signifikant zigni-fi-’kant 
Signor sin’jo:r 
Signora sin'jo:ra- 
Signorina sinjo-'ri:na- 
Silikat zi-li-'ka:t 
Silvester zil'vester 
Simon 'zirmon 
Sinfonie zinfo-’ni:
Singapur ziqga-'pu:r 
Sirene zi-'rerns 
Sizilienzi-'zi:'t£i:lj3n  
Skalpell skal’pel 
Skandal skan’da:l 
Skelett ske-'let 
Ski Ji:
Sklave 'skla:vs 
Sklerose skle-'rotzs 
Skorpion skor’pjoin 
Skrupulos skru-pu-'10:s 
Skulptur skulp'turr 
Slowakei slo-va-'kae 
Sobald zo-'balt 
Soeben zo-” e:ban 
Sofa 'zo:fa- 
Sofem  zo-'fern

Sogur zo-'gu:r 
Soldul /til'da;t 
Solon 'zo:lnn 
Somil zo-'mit 
Sonant zo-'nant 
Sonett zo-'net 
Sonnabend 'zon’ .azbsnt 
Sooft zo- ’ fl 
Sophie zo-'fi:
Sopran zo-'pra:n 
Soso zo-'zo:
Souvenir su-va'ni.r 
Soweit zo-'vaet 
Soziologie zo-tsjo-Io-'gi: 
Sozusagen, ,zo:tsu-'za:gan 

Spanien 'JPa:n>3n  
Spa6 Jpa:s 
Spezial Jpe-'tsia:l 
Speziell Jpe-’tsj,a:l 
Sphere ’sferra 
Sphinx sfigks 
Spielart 'Jpi:l, 'a:rt 
Spion Jpi-'o.n  
Spionage fpi-o-'na;zft 
Spirant Jpi-'rant 
Spleen splkn 
Spontan Jpon'ta:n 
Sprachbau Jpra:x, bao 
Stabil Jta-'bi:l 
Stadion 'Jta:djpn 
Standard 'Jtandart 
Statist Jta-'tist 
Statue 'Jta:tu-a 
Statut Jta-'tu:t 
Stellage Jte'la.^a  
Stenogramm Jte-no-'gram  
Stereotyp Jte-re-o-'ty:p  
Stiefeltem 'Jtiif’eltam  
Stipendium Jti-'pendjum  
Stockholm 'Jtokholm 
Stomatologisch Jto-m a-to-'lo  
Straflos 'Jtra:f;lo:s 
StraBburg 'Jtra:s,byrk 
Strateg(e) Jtra-'te:k



Strom Jtro:m  
Strophe (tro.fa 
Struktur Jtnik'tu:r 
Stuart 'Jtu:art 
Student Jtu-'dcnt 
Stukkateur Jtuka-'tu:r 
Stuttgart 'Jtutgart 
Subjekt zup'jekt 
Subjektiv zupjek'ti:f 
Subsidium zup'zi:dj[urn 
Subtropisch zup'tro:piJ 
Suchen 'zu.xan „
Stldafrika 'zy:t7 'a:fri-ka- 
Siidamerika 'zy:t'a,me:ri-ka- 
Siid o st'zy:t'’ ost 
Suffix zu’fiks 
Sujet sy-’зе:
Sultanat zulta-'na:t 
Superlativ zu-perla-'ti:f 
Symbol zym'bo:l 
Symmetric zyme-'tri:
Sympathie zympa-' li:
Symptom zym'pto.m  
Syndikat zyndi-'ka:t 
Synekdoche zyn'ekdoxe- 
Synonym zy-no-'ny:m  
Syntax 'zyntaks 
Syrien 'zy.rian 
Systematisch zyste'm attij 
Systemlos zys'te:m,lo:s 
Szenarium sl^e-'na:rj[um

Tt[te:I

Tabak ’ta:bak(ta-'bak)
Tabllett tab’let 
Tableau tab’lo:
Tadellos 'ta:d3 l,lo:s
Tagaus, tagein 'ta :g '’ aos, Ча:к” аёп
T aglich ’te:kli§
Tagsuber 'ta:ks' ’y:bar 
Taifuntae'fii:n 
Taiga tae'ga:
Tailleur ta(l)'j0:r

Talent ta-'lent 
Talisman ’ta:lisman 
Talon ta'lo:
Tambour tam’bu:r 
Tampon ta-'p5 :
Tapete ta'pe:ta 
Tariffta’riif
Tarifvertrag ta’ri:ffer, tra:k 
Tatar ta-'ta:r 
Tatsache 4a:t, zaxd 
Taxameter taksa-'me:tor 
Taxi 'taksi- 
Teheran 'te:6ran 
Telefon te-le-'fo:n 
Telegrafte-le-'gra:f 
Teleskop te-les'ko:p 
Temporal tsmpo-'ra:! 
Tendenz tsn'dsnts 
Termin ter'mi:n 
Terrasse ts'raso 
Territorial teri-to-'rj,a:l 
Terror 'tero-r 
Testament testa-'ment 
Textil teks'ti:!
Theater te-'a:tar 
Them a'te:ma- 
Thematic te-'ma:tik 
Theodor'te:o-do-r 
Theorem te-o-'re:m 
Theoretiker te-o-'re:tikar 
Therapie te-ra-'pi: 
Thermometer termo-'meritar 
Tienschan 'tixn 'Jan  
Timbre 'te:br 
Times taemz 
Timur'ti:mur(ti-'mu :r)
Tirol ti-'ro:l 
Tizian 'ti:tsj[a-n 

Toast to:st 
Toilette to-a-'leta 
Tokio 'to:kjp- 
Tomate to-'ma:ta 
Tonal to-'na:l 
Tonart 'to:n’,a:rt
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Tonfall ’to:n,fal 
Tonnage tD'na:33 
Torheit 'to:rhaet 
Tornado tor'na:do- 
Toronto to-'ronto- 
Torwart'to.rvart 
Total to-'ta:l 
Tourturr 
Tourist tu-'rist 
Toumetur'ne:
Toxin tok'si:n 
Trachea tra'xe:a- , , j#

Traditionell tra-di-tsjio-’htel 
Tragikomedie tra-gi-kb-'m0:dia 
Tragodie tra-'g0:dja 
Trainer Чге:пэг 
Trainieren tre-’ni :ran 
Trajektorie tra-jek’to.rja 
Transfer trans'fe:r 
Transit tan'zit
Transportable transpor'ta:bol 
Transporteur transpor't0:r 
Tribun tri-'bu.n 
Tribunal tri-bu-'na:l 
Trikot tri-'ko:
Trikotage tri-ko-’ta^a  
Trio 'tri:o- 
Triphtong tri-’ftoq 
Triumph tri'umf 
Triumphial tri-um'fa:l 
Trivial tri-'vja:l 
Uberall ’y b a r ’ al 
Tunis ’tu:nis 
Turbine tur'bi.ns 
Turin tu-'ri:n 
TOrkei tyr'kae 
Turkmene turk’merna 
Tumier tur'ni:r 
Typograph ty-po-'gra:f

Uu | ’u:J

Uberall ,’y:bdr"al 
Uberarbeiten 'y-bdr"arba£tdfi

I’lberaus , 'y.bnr 'aos 
Ubncmaiidei , 'ybsr'ae'nandsr 

Obcrhuiipi, 'y.bar'haopt 
Uhetsdirill ’ y.bor,frift 
Obersieht ' ’yibnrziyt 
Oblich "y:p liv  Ubrig ” y:bHe 
Ukraine ’ u-kra-'i:na 
Ullimatum ’ ulti-'ma:tum  
Unmrbeiten " u m ’.arbaetan 
Unibau "um bao  
Umeinander ’ um ’ ae'nandar 
Unikreis ’ umkraes 
Umlaut ’ umlaot 
Umschlag ' ’ um jla:k  
Unangenehn " u n ’ angane-m  
Unaufhaltsam ' ’ un’ aofhaltza-m  
Unbeugsam ' ’ un'b30kza-m  
Unengeltlich ’ un'entgcltlig 
Unerh6rt ’ un’erh0-rt 
Ungluck "unglyk 
Uniform ’u-ni-'form  
Unikum ' ’u:ni-kum  
Union ’ u-'njlo.n 
Universal ’ u-ni-ver’za:l 
Universitat ’ u-ni-verzi-'te:t 
Unrat ' ’unra-t 
Unilt ' ’ u:r’ ,alt 
Unin ’ u-'ra:n 
Uriiltern ’ u.r’ .eltam 
Urlcunde ’ u:r,kunda 
Urlaub 'V .rla o p  
Uruache ' ’ u:rzaxa  
Usbeke ’ uz’beka 
Usbekistan ’ uzbekis’tan 
Utopie ’ u-to-’pi:
U vula ” u:vu-la- 
Uvular ' ’ u-vu-'la:r

V v|fao]

Vakanz v a -’kants 
Vakuum 'va:ku-um  
Vakzine vak'sitna 
Valencia va-'lentsia-



Valerian va-!e-'r[a:n 
Valuta va-'lu:ta- 
Variabiliteit va-rja-bi-ii-'te :t 
Varianteva-'riantS 
Varietat va-rie-'tet 
Variieren va-ri-'I:ron 
Vegetation ve-ge-ta-'Mo:ft 
Velarve-'la;r 
Velum 've:lum  
Velvet'vslvet 
Venedig ve-'ne:dic 
Venezianer ve-ne-'tsia:nor 
Venezuela ve-ne-ts,u-'e:la- 
Veranda ve-'randa- 
Veranlassen fer” an,lasan 
Verbal ver'ba:l 
Verbot fer'bo:t 
Verdi 'verdi- 
Verein fer' ’ aen 
Vereinfachen fe r '’ aenfaxan 
Verlicbtheit fcr’li.pthaet 
Vcrrat ler'ra:t 
Verreisen fer'raezan 
Version ver’zjo:n 
Vertikal verti-'ka:l 
Vestibiil veti-'by:l 
Veteran ve-te-'ra:n 
Veto 've:to- 
Vibration vi-bra-’tsjo:n 
Viereck Ti:r’ ,ek.
Viktorine vikto-'ri:na 
Virtuose virtu-'o:za 
Vizier vi-'zi:r 
Visite vi-'zi:ta 
Viskose vis'ko:za 
Visuell vi-zu-'el 
Vitamin vi-ta-'mi:n 
Vitrage vi-'trarja 
Vitrine vi-'tri:na 
Vogt fo:kt 
Vokabel vo-'ka:bol 
Vokabular vo-ka-bu-'la:r 
Vokal vo-'ka:l 
Vokativ vo-ka-'ti:f

Vollauf ,fo l'’ aof 
Volleyball ’volibol 
Vollkomen fol'koman 
Voltaire val'te:r 
Voltmeter valt'mertar 
Voltampere volt'am’pe:r 
Vorab f o - r ’ ap 
Vorabend 'fo:r’ a:bant 
Voran fo-'ran 
Vorauf fo-'raof 
Vorbei fo-r'bae 
V orh er, foirlie^
Vomahme 'foima-ma 
Vom ame 'fo:r,na:ma 
V o m a n 'fo m '’ an 
Vorort 'fo:r,’ ort 
Vorrat 'fo:r,ra:t 
Vorrede 'fo:r(re:da 
Vorstellen 'fo:r,Jtelan 
Vorteil 'fo:rtael 
Voruber fo-'ry:bar 
Vorwarts 'forverts ,
Vulkan vullca: n

W  w  { ve: J

Wachsen 'vaksan 
Wagenabteil 'va:gan’,aptael 
W agon va-'g6:
Wagner 'va:gnar 
Wahrhaft(ig) 'va:rhaft 
Wahmehmbar 'va:me-mba-r 
Waldaus 'vald’ aos 
Warum va-'rum 
Washington 'vajigton 
Webstuhl 've:p,Jtu:l 
Weisheit 'vaeshaet 
Weiterhin 'vaetar'hin 
Wellenartig 'velan'a-rtig 
Wert ve:rt 
Werther 've:rtar 
Wertlos 've:rt,lo:s 
Wesir ve-'zi:r 
Westeuropa 'vest’ o0,ro:pa-
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Wesfalen vest'fa: 1 эп 
W esw egen , ves've:g3n 
W id er'vi:d3r
Widersprchen vkdor'jprefxan  
Wiederaufbau ’viidar’ .aofbao 
Wiederholen vi-dar'ho:tan 
W iefem  'vi:'fem  
Wieso vi-'zo:
W ieviel .vr.'fv.l ( 'vr.,fk!) 
Wieweit vi:'vaet 
Willkomen vil’koman 
Wirksam 'virkza-m  
Wobei vo-'bae  
Wodan 'vo:dan 
Wodurch vo-'durg 
Wofur vo-'fy:r  
Woher vo-'he:r 
Wohin vo-'hin 
Wohnort 'vo:n’,Drt 
Womit vo-'mit 
Wonach vo-'na:x 
Worin vo-'rin 
Woriiber vo-'ry:bar 
Wovon vo-'fon  
Wozu vo-'t^u:
Wuchs vu:ks 
Wundarzt 'vunt’,a:rt£t 
W  underbar 'vundarba-r 
Wiiste 'vy:sta

X x I ’iks |

Xeroform kse-ro-'forrn 
x-mal "iks,m a:l 
xylograph ksy-lo-’gra:f

Y  у  I ’ y p si-b n  1

Yacht jaxt 
Yard ja:rt 
Yukon ’ju:kon

Z  Z  Itgfet J

/u c h a r ia s  t£axa-‘ri:as 
/illicit 't^e.haet 
Zuhnarzt 't£a:n, 'a:rtjjt 
/.art t£a:rt 
/.I'hneck 't£e:n ’,ek 
Zeitalter 't^aet’ .altar 

Zcllulose t£elu-'lo:za  
Zcment t^e-'ment 
Zcnsur t^en'zu.r 
Zentimeter t^enti-'me.tar 
Zcntner 't^entnar 
Zcntral t£  en'tral 
Zcremonie t^e-re-mo-'ni: 
Zoremoniell t^e-re-mo-'n^el 
Zcrfall t^er'fal 
ZerreiBen t^Sr'raesan 
Zcrtifikat t£rti-fi-'ka:t 
Zcugnis 't^o0knis 
Zickzack 't^ik't^ak  
Zigarette t^i-ga-'reto  
Zigeuner t£i-'gn0nar 
Zirkular <£irku-'la:r 
Zirkumflex t^irkum'fleks 

Zirrhose t£i'ro:za  
Zistem e ^ is 'te m a  
Zitadelle t^i-ta-’dela 
Zitat t^ i-’ta:t 
Zitieren t£i-'ti:ran 

Zollam t' t£ o l’,amt 
Zollanmeldung 't£Dl’,anmeldug 
Zone 't$o:na  
Zoo 't^o.o- 
Zoophyt t£o-o-'fy:t 
Zoroaster t£o-ro-'astar 
Zuallererst t£ u -' ’ alar' ’e:rst 
Zudem t£u-’de:m 
Zueinander t^ u ’ae'nandar 
Zuerst t£u-"e:rst 
Zufrieden t£u-'fri:dan



Zugleich t^u-'glae? 
Zugmaschine 't£u:kma,Ji:na 
Zugrunde t£u-'gruncta 
Zugute t£u-'gu:ts  
Zuhaken' t£u:,ha:kan 
Zuhalten 't^ur.haltan 
Zuhochst t£u-'h0 :hst 
Zuhoren 'l£u:,h0 :ran 

Zuletzt t£u-'letst 
Zumindest t^u-'mindast 
Zumute t^u-'mu:t3 
Zunachst tsu-'ne:5st 
Zuoberst t£u-"o:barst

Zuriick t^u-'ryk  
Zusage 't£u:,za:ga 
Zusammen t^u-'zamsn  
Zusatz 't^u:,zat^
Zuviel t£u-'fi:l 
Zuwenig t^u-'ve:nig 
Zweierlei 't^vaear.lae 
Zweifellos 't£vaefal,lo:s 
Zweihundert t^vae’hundart 
Zwischenakt 't£ v ija n ’,akt 
Zyklon t^y-'klo:n  

Zyklus 't£y:klus 
Zylinder t^y-'lindar
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FONETIK TFJtMlNLAR TALQINI. PHONETISCHE 
ERLAUTERUNGEN

A bbreviatur — Abkiirzung - (qisqa rtiram an) Turg’un ot birikma 
sostavidagi so’zlarning bosh harfidan tuzilgan qisqartma: BRD, 
Photo.

Absatz (absetzen- ich tomon , orqa tomon surmoq). Tekstni yangi 
yo’ldan(uch harf joy ) qoldirib boshlamoq.

Abstand m -es -  masofa.
Akkomodation - yonma-yon kelgan unlining undoshga o’xshab 

ketishi: Keck, tut, Kiesel
Akustische Phonetik -eshitish. Akustik jihatdan tovushning bir 

qator belgilari farqlariadi: tovush kuchi, tovush balandligi, va 
uning cho’ziqligi.

Akzent -  urg’u. Boshqa tilda so’zlaganda tovushlarni o’sha 
tildagidan boshqacha holda, o’z tili tovushlari kabi talaffuz 
etish.

Akzentuierung- so’z va gapda urg uning taqsimlanishi, qo’yilishi. 
Akzentwechsel- urg'uning bir bo’g’indan, ikkinchi bo’g’indan 
ko’chishi: Doktor-Dok'toren

Alveolar -  alveolar-milk, chuqurch i, tarnovcha kabi. Tovush til 
uchida yasalsa-apikoalveolar ,,r“ , til old qismining ko’tarilishi 
bilan yasalsa, alvveolyar-putdorsal [ J ]  deyiladi.

Allophon- fonemaning nutqdagi varianti, ottenkasi, ko’rinishi. 
Amerika deskriptiv lingvistikasida qo'llanadi.

Alternation- almashinuv (masalan: t > d Kind > Kindes ). 
Almashinuv ikki xil bo’ladi: fonetik (yuqoridagi misolga qarang) 
va tarixiy (fonologik). Keyingisiga nemis tilida ablaut, umlaut va 
brexung kiradi: singen-sang, Haus-Hauser, gebe-gibt.

Anglitt oder Offnungsphase- tovush artikulyatsiyasining 
boshlanish fazasi.

Die Anpasisung -en - moslashish
Anlaut m -s. bo’g’in, morfema va so'zning birinchi tovushi; im 

Anlaut des Wortes-so'z boshida. Anlaut- bo'g'in, morfema va 
so'zning birinchi tovushi.
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Artikulaiion- tovush yasashda nutq organlarining harakati va 
holati . Tovushning artikulyatsiyasi uch fazadan iborat: 
boshlanish, o ’rta, va qaytish.

Artikulationsart - tovush hosil bo’lishida ishtirok etuvchi nutq 
organlarining bir-biriga nisbatan olgan holati natijasida havo 
oqimining sirg’alib o’tishi, portlab chiqishi.

Artikulationsstele- tovush hosil bo’lishida nutq organlarining bir- 
biriga nisbatan olgan o ’mi natijasida havo oqimining 
sirg’alib o’tishi, portlab chiqishi.

Artikulationsbasis - artikulyatsion baza. Artikulyationsart 
tovushlami hosil etish usuli.

Artikulationsstelle - tovushlaming hosil bo'lish joyi.
Artikulatorische (phyziologische) Analyse- tovush vositalarini 

qanday va qayerda yasalishi prinsiplariga asoslanib analiz 
qilish.

Aspiration oder Behauchung - nemis tilida portlovchi [p,t,k] 
undoshlarining urg'uli bo'g'inda kuchli nafas chiqarish bilan 
talaffuz qilinishi.

Apikal oder Koronal- til uchi bilan yasaladigan tovush.
Assimilation oder Angleichang - nutqda yondosh tovushlaming bir- 

biriga yasalish o’mi va uslubiga ko’ra o'xshashligi, masalan: 
Zimber-Zimmer.Das Buch, sagt. Assimilyatsiya yo'raalishi, ta'sir 
darajasi, yondoshlik masofasiga ko’ra turlarga bo'linacli.

Auslaut- bo’g’in. morfema va so'zning oxirgi tovushi. Auslautgesetz- 
Nemis tilida so’z va bo’g ’in oxirida jarangli undoshlar uchun hos 
bo’gan jarangsizlanish hodisasi, mas: Tag, King, Band, moglich.

Affix- birlashtirilgan, biriktirilgan. Leksik ma’noga ega bo’lmagan, 
leksik yoki grammatik ma’nolaming shakllanishiga xizmat 
qiladigan morfema. Ular so’z yasovchilarga va forma 
yasovchi morfemalarga bo’linadi.

AfTrikata- ishqalayman. Qorishiq undosh tovush. Paydo bo’lish 
o’miga ko’ra va ovozning ishtirokiga ko’ra bir xil bo’lgan 
portlovchi tovush bilan sirg’aluvchi tovushning yaxlit , bitta 
tovush sifatida talaffuz etilishi teng keladi.

Bilibial oder Labiola - lab-lab tovush [p, b, га].
Bildungsart f.,-en -hosil bo’lish(artikulyatsiya etish) usuli.
Bildungsstelle f. -n - hosil bo’lish o’mi.
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DauergerSusch п.- davomli shovqin
Demarkative oder abgrenzende Funktion - tovush vositalarinig 

chegara ko’rsatuvchi furiksiyasi, masalan: knaklaut, pauza, so’z 
urg’si va boshqalar.

Dental, Zahnlaut- yuqori old tishda hosil bo’ladigan undosh 
tovush,:[f]va[v]. Diakritisches Zeichen - farqiovchi belgi.

Denotat - belgilamoq. Til birligi(so’z) yordamida nomlanuvchi 
voqelik, narsa-predmet.

Diakritisches Zeichen - farqiovchi belgi
Diachronie-(yunon.Dia-brqali+chronos-vaqt).Diachronik fonetika - 

tarixiy fonetika.
Dichotomie- ikki qismga bo’linish .
Distinktives- differenzierendes M erkmal - mazmun o’zgartiruvchi 

va farqiovchi belgi, masalan: cho’ziqiik > qisqalik, Staat > Stadt,
Ak’tiv > 'Aktiv

Dissimilation- artikulyatsiya belgikriga ko’ra bir-biriga, o’xshash 
tovushlardan birining boshqa o’xshash bo’lmagan tovushga 
aylanish hodisasi, masalan: nemis Tili dialektidagi Barbier 
>Ba'bier, o'zbek tilida zarar >zalal.

Distribution- ajratish, tarqatish. Til birliklarining nutq
jarayonidagi, siiitagmatik ishlaiish yig’indisi.Distributsiyaning 
uchta asosiy tiiri bor: qo’shimcha distributsiya, erkin 
almashinish distributsiyasi va kontrast distribut siyasi.

Distributionsanalyse - til birliklarini ulaming distributiv 
xususiyatlariga asoslanib ilmiy analizqilish.

Differenzierung - farqlash, farqlanish. Til birliklarining forma, 
mazmun va bosbqa jihatdan o’zaro ajralishi.

Divergenz- fonemar ing nutqdagi bir ko’rinishi, varianti.
Dorsal (Laut) - til ustki qismining tanglayga ko’tarilishi bilan 

yasaladigan undosh tovush.
Doppellaut m -es, -e - ikki unliclan tashkil topgan tovush, yani 

diftong. Dorsal (laut)- til ustki qismning tanglayga ko'tarilishi 
bijan yasaladigan undosh tovush.

Eigt'nton - rezonatorlik vazifasini bajaruvchi og’iz, burun, bo’g ’iz 
bo’shlig’ining o’ziga xos akustik xarakteristikasi.

Eigentiimlichkeit f -, -en -  o’/.iga xoslik
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Eindemonzionale Opposition- oppozitsiya a’zolariga umumiy 
bo’lgan farqlovchi belgilar yig’indisi , boshqa oppozitsiya 
a’zolari o’rtasida uchramaydigan turi, masalan [ t]>[d] til-tish , 
portlovchi tovushlar, nemis tili tovushlar sistemasida boshqa 
bunga o’xshash tovush yo’q. Bunday oppositziy a’zolari bir 
qirali oppositsiya deyiladi. Nemis tili fonemalari sostavida bir 
qirali oppositsiyalaming soni (juftligi 13 tadan oshmaydi 

Einheit f-, -en -  (sprachliche, phonetische-) - t i l , fonetik birlik 
Einsatz, fester, neuer - nemis tilida unlilaming so’z va morfema 

boshida knaklaut bilan aytilishi: Abend, in, an, vereisen.
Engelaut Frikativ, Reibelaut- sirg’aluvchi tovush, artikulyatsiya 

qiluvchi ikki organning o’zaro jipslashmay, faqat bir qadar 
yaqinlashishi va havo oqimining ikki organ orasidagi ishqalanib, 
sirg’alib chiqishi bilan hosil bo’ladi. Mas: v, f, s, z, c, x 

Enklise- ritmik gruppaning urg’uli bo’ginidan keyingi urg’usiz qismi. 
Explosion - portlovchi tovush artikulyatsiyasining oxirgi 

fazasi.Ikki jipslashgan nutq organining bir-biriidan keskin 
ajralishi natijasida hosil bo’lgan tovush [b, p,t,d, g, к]. 

Exspiration oder Ausatmung - nafas chiqarish. 
Exspirationstheorie - nafas chiqarishga asoslangan bo’g ’in 

nazariyasi.
Explikative Funktion der Sprache - tilning his-hoyajonsiz, 

mazmunni ifodalashga xizmat qiluvchi funksiyasi.

Phdnem - o’zaro farqlash xususiyatiga ega bo’lgan tovush birligi: 
Fisch > Fasch- [i]>[a], mol > hoi > qol, [m]>[h]>[q],

Varianten der Phoneme- Fonemaning variant! ma’noni 
farqlamaydi va shu tilda so’zlashuvchilaming ayni so’z 
ma’nosini tushunishiga xalal bermaydi. Hozirgi zamon 
tilshunosligida uning uch turi farqlanadi: a) dialektal, 
b)individual va c) stlistik (qarang. N.S.Trubetzkoy)

Phonetisches Wort(Akzent Gruppe) -  mustaqil so’z bilan 
yordamchi so’zning bir urg’u ostiga birlashib, fonetik jihatdan 
bir so’zdek aytilishi: o’ziyam(o’zi ham), in dir Schule / gehen 
wir.

Phonogramm -  so’z va morfemalaming tovush qobig’i bo’Iib 
xizmat qiluvchi nutq tovushlari uchun olingan grafik shakl.
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Phonologische Opposition -  fonemalaming differenzial (farqiovchi) 
belgilari asosida bir-biriga qaramu-qarshi qo’yilishi.

Das Phonologische Systhem - tildagi barcha fonemalaming o’zaro 
aloqa va bog’lanishiga asoslanuvohi sistema.

Phonologie -  (grek. Phone- tovush,-Hogos -  so’z, ta’limot) 
Tilshunoslikning nutq tovushlar ini, so’z va morfemalaming 
tovush qobig’ini farqiovchi vosita sifatida o ’rganuvchi sohasi.

Phonostilistik -  stilistikaning so’z va so’z birikmalari talaffuz 
variantlarining eksipressiv xususiyatlarini o’rganuvchi bo’limi.

Phonotaktik - so’z yoki morfema tarkibidagi turli holatlarda 
fonemalaming yomrTa-yon kela olishini belgilovchi qoidalar.

Form ant -  tovushning sifatini (tembrini) belgilovchi obertonlar 
yig’indisi.

Fortis oder starker Konsonant- nisbatan kuchli muskui 
tarangligi bilan talaffuz qilinadigan undoshlar: [p,t,k,s] > 
[b,d,g,z] ga nisbatan kuchli .

Frequenz —bir sekumdda tebranishlar yig’indisi
i rikative Konsonanten -  ishqalanish. Sirg’aluvchi undoshlar.

Gaumen (barter und weicher) - tanglay ikkiga bo'linadi: a).qattiq 
tanglay (Palatum); b)yumshoq tanglay (Velum)

Gaumensegellaut, velar- tilning orqa qismi yumshoq tanglayga 
ko’tarilishi bilan yasaladigan undoshlar [g, k, x,].

Gerauschlaut m -es, -e - shovqinl tovush.
Gliederung, aktuelle (funktionelle Satzperspektive, Thema-Rhema 

Gliederung)- gap bo’laklarining kontekst va konkret situatsiya 
asosida mazmunan muhimligiga qarab qismlarga bo’linishi. 
Bularga tem a (eski xabar) va rema (yangi xabar) kiradi.

Glottis- og’iz bo’shlig’idagi ovoz oralig’i.
Grenzsignal- lingvistik birlikning boshlanishi yoki tugashini 

bildiruvchi belgi, mas: nemis tilida qattiq jalblanish, ya’ni knaklaut 
morfemalar o ’rtasidagi chegarani, pauza esa gaplar va ulaming 
bo’laklari o’rtasidagi chegarani ko’rsatadi.

Grundton- asosiy ton, tonlar ichida ertg chuqur (past) ton hisoblanadi.
Grundmodell -  intonatsiymiirig asosiy modellari(tonemalar- ovoz 

toni)
Gruppensignal- chegaralovclii bclgikiming maxsus shakli bo’lib, ikki 

ma’noga ega bo'lgan lingvislik birlikning chegarasida fonemalar
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birlashuvi (kombinatsiyasi) tarzida ro’yobga chiqadi, “anhalten” 
so’zidan “n” va”h” kombinatsiyasi “an” va “hklten” chegarasida 
kelib, chegara “n - h” o'rtasida o'tishligini bildirib keladi.

Halbstimmhaftigkeit - yarim jaranglilik.
Hartergaum en m -s - qattiq tanglay.
Hochlautung- adabiy tilning orfoepik normasi. Ilgari 

Buhnenaussprache deb ham yuritilgan.

Informant- ona tili to’g’risida tilshunosga ma’lumot beruvchi 
odam.

Inharentes Merkmal -  tovushning o ’ziga xos akustik va 
fiziologik xususiyati, belgisi, mas., bir tovush ikkinchi 
tovushdan kuchi, cho’ziqligi va ohangning o’zgarishi bilan farq 
qiiadi.

InJaut- tovushning bo’g’in morfema va so’zning o’rtasida kelishi.
Intensitat des Lautes - tovushning kuchi.
Intervokalisch- undoshning ikki unlining o’rtasida kelishi, mas: lesen, 

geben, tragen.
Intonation- lot.baland tovush bilan talaffuz etaman= tekst, gap va 

ulaming bo’laklarini bir butunlikka jipslashtiruvchi va ma’lum 
sintaktik va emotsional funksiyalami ifodalovchi prosodik 
vositalar to’plami. Quyidagilar intonatsiyaning sostavli 
elementlari hisoblanadi: a) nutq melodikasi; b) urg’u turlari; c) 
pauzalar; d) nutq temposi; e) nutq tembri.

Irrelevantes • Merkmal - muhim bo’lmagan belgi, mas. [r] , [ R] 
va[e] uchun til oldi yoki kichik tilda yasalish fonologik 
ahamiyatga ega emas, shuning uchun ham ular bir fonemaning 
fakultativ variantlari hisoblanadi

Keblkopf oder Laryngal- bo’giz bo’shlig'ida havo oqimiga to’siq 
vujudga kelishi bilan hosil bo’ladigan tovush. Bunga nemis tilida 
knaklaut kiradi, uni [h] tovushidan farq qilish qiyin.

Kehllautm  -es, - e - b o ’g’iz tovushi.
Klangfarbe f-e, -en - tovush tembri (bo’yog'i).
Knaklaut -  nemis tilida unli tovushlaming so’z va morfema 

boshida kuchli jalblanish bilan aytilishi.
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Koartikuliifion - nutqda yondosh tovushlaming artikulatsiya 
jarayonida bir-biriga ta’siri.

Kombinatorik nutqda tovush yoki fonemalaming bir-biri bilan 
birlasluiv qonuniyatlarini o’rganjvchi fonetikaning bir sohasi, 
mas. Assimilatsiya, dissimilatsiya va shunga o’xshash hodisalar.

Kommunikation -  xabar, aloqa kabi. Biror mazmunning til 
vositalari bilan berilishi, xabar qilinishi.

Komponent -  tashkil etuvchi kabi. Biron til-nutq birligining 
tarkibiy qismi.

Konsonantizm - tilning undosh tovushlar sistemasi.
Kanstruktion- til birliklarining riutqa grammatik xususiyatlari 

asosida o’zaro birikishi bilan tashkil topgan sintaktik butunlik: 
ko’makchili konslruksiya, passiv konstruksiya, va h.k.

Kontext- mazmun jihatdan tugal Ian gan, o ’z tarkibidagi so’z yoki 
iboralaming ma’molarini ifodalashga imkon beradigan nutq 
parchasi. Bunday nutq parch,isi tarkibidagi so’zlar biri 
ikkinchisi uchun kontekst(qorishuv) vazifasini bajaradi.

Kontrastive Distrubition -  til elernentlarining (tovushlaming) bir 
xil positsiyada biri o’miga ikkiichisining kelaolishi va bunda 
boshqa-boshqa ma’noli birliklami farqlab turishi., mas. Bosh > 
qosh so’zlarida [b] >[q] tovushlari kontrast distribusiya 
munosobatida turibdi.

Korrelation, phonologische - bir xil distinktiv belgilar bilan 
xarakterlanadigan oppozitsiyalar qatori, mas. P>b, d>t, k>g, v>f 
va h.k. oppozitsiyalari jarangli va jarangsizlik bo’yicha 
fonologik (oppozitsiya) korrelasiya yasaydi.

Kursive -  (lot.tez yozuv). Tipografik harfning qo’l yozma harfga 
yaqin bo’lgan shakli. Kursiv tekstning biror qismini to’g’ri 
harflar bilan yozilgan qismdan ajratish uchun Jshlatiladi.

Schwebende Betonung -  ko’chma urg’u, So’zda bo’g’inlar soni 
ortishi bilan o’z o ’mini o’zgartiradigan urg’u, mas. O’zbek tilida 
o’qit>o’qituv>o’qituvchi...

Labialisierung -tovushlaming artikulatsiyasida lablaming oldinga 
cho’chayib, dumaloq shakl olishi Labialisiert - lablangan.

Lippenzahnlaut oder labiodental- pastki lab va yuqoridagi tishda 
yasaladigan tovushlar, mns: v Г.

Laryngal - bo’g’te tovush., masnliiii J i “.
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Laterallaut oder Seitenlaut- qattiq tanglayga ko'tarilgan tilning ikki 
yonidan havoning sirg’alib o ’tishi natijasida paydo bo'ladigan 
undosh. Nemis tilida yon tovush [ 1 ] undoshidir.

Lexsem -  tilning lug’at sostaviga xos birlik; til strukturasining 
leksik ma’no anglatidigan elementi.

Lexik -  tilning lug’at sostavi, mas. O’zbek tili leksikasi.
Lexikographie -  (grek. Lexikos -  lug’at, grapho- yozaman) 

Tilshunoslikning lug’at tuzish ishi va uning nazariy masalalari 
bilan shug’ullanadigan sohasi.

Ligatura - lot. bog’lash, ikki harf (yoki transkripsiyon belgi) 
elementlaridan hosil qilingan harf yoki belgi

Lenis oder schwacher Konsonant- nisbatan kuchsiz muskul 
tarangligi bilan talaffuz qilinadigan undoshlar. Jaranglilar kuchsiz 
undoshlar hisoblanadi. Lingual - til tovushi.

Lippenzahnlaut- lab va tish yordamida hosil bo’ladigan tovushlar.
Liquida - [1] va [r ] tovushlari uchun qo’yilgan nom.
Logische Betonung -  gapdagi biror bo’lakni (ma’nosini 

kuchaytirib, ta’kidlab) ajratuvchi urg’u ; ma’no urg’usi.

Makrosegment- katta segment.
Mehrdimensionale Opposition- bu oppozitsiya a’zolariga umum 

bo’lgan belgilar yig’indisi boshqa oppozitsiya a’zolari uchun 
ham xos, mas. [b]>[d] ga xos bo’lgan umumiy kuchsiz portlash 
[д*] ga ham taaluqli.

Mikrosegment- kichik segment
Mittelzungenlaut - til o’rta qismining tanglayga ko’tarilishi bilan 

hosil bo’ladigan tovush.
Monophtong -(e)s,-e - monoftong yani bir tovush.
Morphophonologie- fonologiya va morfologiya o’rtasidagi 

aloqalarni o’rgatuvchi tilshunoslikning bir sohasi. Bu fan 
morfema va so’zlaming fonologik strukturasini, fonemalarning 
morfologiyadagi ishlatilishini o’rganadi.

Mundraum m -es, -e -  og’iz bo’shlig’i.

Nazalierung -  tanglay pardasi tushib , havo oqimining og’z va 
burun orqali o’tishi natijasida tovushning burun tembriga ega 
bo’lishi.

Nasenlaut, Nasallaut- burun bo’shlig’ida hosil bo’ladigan tovush.
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NasenhSle f , n - burun bo’shlig’i.
Neutralisation- fonologik oppoz tsiyning amal qilmasiigi,mas. 

Rad>Rat, reist>rei-t

Oberlippe f  -, -n - yuqori lab.
Offnungslaut- unlilarga nisbatan ishlatiladigan termin, chunki 

unlilar artikulatsiyasida havo oqimi og’iz bo’lig’i orqali erkin 
o’tadi.

Oppozition, phonologische- fonologiyaning asosiy va markaziy 
tushunchasi, ikki tovush yoki boshqa tovush vositalari bir-biriga 
qarama-qarshi qo’yilib, so’z yolci gap mazmuniga ta’sir qilsa, 
fonologik oppozitsiya hisoblanadi, mas.Karten > Garten- [k]>[g]; 
[Staat]>[Stadt]- [a:]>[a].

Oszilograph - eksperimental fonetikada tovush sistemasini 
tekshiradigan apparat.

O ral - og’iz bo’shlig'ida hosil bo'ladigan tovushlar . Bunga ko’pchilik 
unli va undoshlar kiradi.

Orthoepie oder Hochlautung- adabiy talaffuz qoidalarining to'plami.

Palatal, Gaamenlaut- qattiq tanglayda hosil bo’ladigan undosh.
Palatalisierung - tilning oldingi qismining qattiq tanglayga 

qo’shimcha ko’tarilishi. Buning natijasida undoshlaming sifati bir 
oz o’zgaradi, va’ni yumshoq-roq eshitiladi. Nemis tilida 
yumshoqlik fonologik ahamiyatga ega etnas.

Redefluss m -sses - nutq oqimi(potoki).
Reduktion -tovush (unli yoki undosh) artikulyatsiyasining 

kuchsizlanishi natijasida sifati yoki sonining o'zgarish hodisasi,
mas. Nemis tilida [Э] urg’usiz [be-],[ge] prefikslarda va 
suffikslarda va [r] tovushi so’z oxirida reduksiyaga uchraydi.

Rhema- gapdagi yangi xabami ifodalovchi termin va sintaktik 
mazmun. Praga lingvistik maktab:; tavsiya qilgan.

Rhythmische (Gruppe) - sintagma sostavidagi bir urg’uli so’zdan 
iborat fonetik gruppa

Rhythmische (Betonung)- urg’uli va urg’usiz bo’g ’inlaming 
muayyan vaqt ichida almashinishi.
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Schalfulle oder Sonoritat- tovushning balandligi bo’yicha xususiyati.
Schallstarke- tovushning kuchi bo’yicha xususiyati.
Schwinglaut, Zitterlaut, Vibrant- titroq tovush, mas.|r] va [R], ,=
Segmentierung - tekstni bo’Iaklarga ajratish.
Silbe, phonetische - fonetik bo’g’in nutqda so'zlaming asta-sekin 

talaffuzda qismlarga bo'linishi. Bo’g'in ochiq, yopiq, urg’uli va 
urg’usiz bo’ladi, bo’g’inni asosan unlilar yasay oladi. 4

Sonant - bo’g’in yasay oladigan tovush (unli va sonor)lar uchun 
ishlatiladigan termin. ,

Sonor - sonorlar - m, n, rj, 1, r. Bu tovushlar artikulyatsiyasida 
; shovqin juda kam ishtirok etadi.

Suprasegment - supersegment. Tovushiar ustiga qo'shimcha 
joylashgan element. Supersegment - tovush vositalariga so'z 
urg’usi va gap intonatsiyasi kiradi. Supersegment vositalar bo’g’in 
va bo’g'in birikmalar sostavida amal qiladi.

Syntagma- fonetik jihatdan jipslashgan, sintaktik va semantik 
jihatdan ko’pincha uzviy bog’liq bo’lgan so'z yoki so’zlar 
gruppasi. Sintagmalar bir-biridan pauza orqali ajratiladi.

Thema - gapda eski xabar va fikmi ifodalovchi sintaktik mazmun va 
termin.

Ton -ton, ohang. Tovushning akustik hususiyati. Biror jismning 
sinusoidal tebranishlari natijasida vujudga keladi.

Trankription, phonetische- maxsus fonetik yozuv. Bu yozuvda har 
bir tovush bir belgiga ega tovushning ottenkalari ham yozuvda o’z 
ifodasini topadi. Bu transkripsiyadan fonologik transkiipsiyani farq 
qilish kerak. Fonologik trankripsiyada har bir fonema bir belgiga 
ega, uning variantlari e’tiborga olinmaydi.

Uvular, Zapfchenlaut- kichik tilda yasaladigan undosh nomi: [r] • •

Velum - yumshoq tangiay.
VerschluBIaut- portlovchi tovush: nutq organlarining jipslashishi 

natijasida portlash hosil bo'ladi.
Vokal, Selbstlaut, Offnungslaut -  unli tovush. Quyidagi belgilari 

bilan undoshlardan farq qiladi: a) hosil bo’lishida og’z 
bo’ligida to’ssiqga uchramaydi; b) bo’g’in yasay oladi; c) urg’u 
oladi; Unlilai' tilning qatori, ko’tarilish darajasi, talaffuzda
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lablarniug ishtiroki, miqdori, sifatiga ko’ra gruppalarga 
bo'liniuli.

Vokalisicrung, vokalische Aufllosung- undoshning unliga 
aylanishi hodisasi, mas. [rj,| rJ bo’g’in oxirida [в] ga, ya’ni 
unliga aylanishi mumkin.

Vokalviereck,(Vokaldreieck) -  unli tovushlar to’rt burchagi, 1925 
yilda unlilar uch burchagi o’mida nemis tili uchun ham 
o’zgartirilgan shakli sifatida qabul qilingan- APJ- xalqaro 
fonetik assosiatsi}'a tomonidan.

W ortakzent- So’z urg’usi. Ikki va uridan ortiq bo’g’inli so’zlarda bir 
bo’g’inning turli Fonetik vositalar yordamida ajratib aytilishi.
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