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I. Einleitung 
 

Das Thema meiner Kursusarbeit ist „Vergleichende Analyse des 

deutschen und des usbekischen Vokalsystems“. Ich habe dieses Thema 

gewдhlt, weil ich mich nicht nur fьr deutsche Phonetik sondern auch fьr 

usbekische Phonetik sehr interessiere und mir in der deutschen Phonetik 

das Thema „Vergleichende Analyse des deutschen und des usbekischen 

Vokalsystems“ sehr gefдllt, darum wollte ich zu diesem Thema einen, 

sozusagen, Vortrag vorbereiten und mit dessen Hilfe dieses Thema im 

Vergleich zum Usbekischen endgьltig lernen.  

Dieses  Thema fдllt allen usbekischen Deutschlernenden schwer.  

Meine Kursusarbeit besteht aus Einleitung, Hauptteil, SchluЯfolgerung, 

Literaturverzeichnis und Internetquellen. 
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Vergleichende Analyse des  deutschen und des usbekischen 

Vokalsystems 

Das deutsche Vokalsystem besteht aus 15 Phonemen (+3 Diphthonge). 

Das usbekische besitzt 6 Vokalphoneme. Die usbekischen Vokale kцnnen 10 

phonologische Oppositionen bilden, die deutschen 153. Dieses 

Zahlenverhдltnis darf jedoch keineswegs ьber die Kompliziertheit des 

russischen Vokalismus hinwegtдuschen, da die usbekischen Phoneme in 

zahlreichen Varianten realisiert werden. Die usbekischen Vokalvarianten haben 

keine oder nur ungenaue Entsprechungen im Deutschen. 

Im Deutschen wie im usbekischen unterscheidet man die Vokale nach 

den distinktiven (phonologischen) Merkmalen 

- der Zugehцrigkeit zur Reihe, 

- dem Grad der Zungenhebung, 

- der Labialisierung. 

Das Deutsche benutzt noch drei distinktive Merkmale, die im 

Usbekischen keine derartige Entsprechung haben. Diese Merkmale des 

Deutschen erstrecken sich auf das ganze System des Vokalismus. Zwei dieser 

Merkmale – die Dauer (Quantitдt) und die Qualitдt – passen im System des 

usbekischen Vokalismus nicht in die Reihe der distinktiven Merkmale. Diese 

Parameter spielen im usbekischen eine andere, eine rein phonetische Funktion. 

Fьr den normgerechten Klang der usbekischen Sprache sind aber diese 

phonetischen Erscheinungen auch wichtig. Die Erscheinungen sind hier 

positionsbedingt und hдngen in erster Linie vom Akzent ab.  

Phoneme Die phonetische Basis schlieЯt in sich artikulatorische und 

rhythmische Basis ein1. 

                                                 
1Siehe ьber diesen Terminus: О.А.Норк, Н.Ф.Адамова. Фонетика современного немецкого языка. М., 

1976. стр. 23-26. 
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Unter Artikulationsbasis versteht man die Gesamtheit der 

artikulatorischen Bewegungen und Einstellungen der Sprachorgane, die fьr die 

Lautbildung einer bestimmten Sprache charakteristisch sind. 

Die Artikulationsbasis weist charakteristische Merkmale fьr jede 

Sprache auf und ist fьr die Erlernung einer Fremdsprache von groЯer 

Bedeutung. 

Unter der rhythmischen Basis einer Sprache versteht man die 

Gesamtheit der Besonderheiten der Silben-, Akzentgruppen-, Syntagma-, und 

Phrasenbildung, die fьr diese oder jene Sprache charakteristisch sind. 

Die ungewohnte, nicht gelungene charakteristische Einstellung der 

Sprachorgane beim Sprechen einer Fremdsprache ruft die sogenannten 

typischen Fehler in der Aussprache eines Auslдnders hervor. Aus diesem 

Grunde sollen im folgenden die charakteristischen Besonderheiten des 

Deutschen hinsichtlich der phonetischen Basis eingehend besprochen werden. 

Die deutsche phonetische Basis wird durch folgende Merkmale 

gekennzeichnet: 

1. Starke Muskelspannung des ganzen Sprechapparats und starker 

Atemdruck bei der Bildung der deutschen  Laute, vgl.: Tat und тат. 

2. Die vorgerьckte Zungenlage bei der Bildung der Vokale. Die 

Zungenspitze liegt meist an den unteren Schneidezдhnen.Vgl: tut –тут. 

3. Keine qualitative Reduktion der Vokale mit Ausnahme des [ә]. Im 

Usbekischen werden die meisten Vokale der qualitativen Reduktion 

ausgesetzt, z. B.: [и] z. B.: бир, билан, =из. 

4. Im Wort- und Morphemanlaut werden die deutschen Vokale mit dem 

neuen Einsatz (Knacklaut) gesprochen: an [ean], Abend ['ea: bеnt]. 

5. Die aktive Lippentдtigkeit, vgl.: kьhl und кул. 



 6 

6. Der Unterkiefer wird im Deutschen stдrker gesenkt als im Usbekischen. 

vgl.: Tag – таг.2 

7. Die Ersetzung der Phoneme [ш:], [y: ], [oe], [Y] durch дhnliche y, ў und 

ihre Diphthongisierung, z. B.: Sцhne - [zo:ne]. 

8. Die Aussprache der kurzen deutschen Vokale mit dem losen Absatz Stadt 

[Stat] - [Sta:t]. 

Die obenerwдhnten Fehler fьhren zu den MiЯverstдndnissen beim 

Audieren, weil dabei die Bedeutung der Wцtrer ganz verдndert oder das Wort 

entstellt wird. Diese Fehler sind durch die Besonderheiten der phonologischen 

Systeme der Sprachen bedingt und nie beim Sprechen zuzulassen. 

In der Atemstellung bilden die Stimmlippen einen dreieckigen Spalt. In 

der Stimmstellung bilden die Stimmlippen einen schmalen elyptischen Spalt. In 

der VollverschluЯstellung liegen sie eng aneinander. 

In der Phonetik und Physiologie der Stimme wird das Zustandekommen 

der Stimme im Kehlkopf von den Gelehrten verschiedenerweise erklдrt. Es gibt 

darьber zwei Theorien:  

1)   die myoelastische (muskelelastische) Theorie,  

2)   die neurochronaxische Theorie.  

Die erste Theorie ist дlter als die zweite und wird von der Mehrzahl der 

Physiologen, Psychologen und Phonetiker vertreten. Nach dieser Theorie 

werden die geschlossenen Stimmlippen durch den steigenden subglottaren 

Druck auseinandergetrieben. Die Ausatmungsluft ist dabei die treibende Kraft, 

die die Stimmlippen zum Schwingen bringt. Nachdem Lust entwichen ist, 

nimmt der Druck ab und die elastischen Stimmlippen kцnnen sich wieder 

schlieЯen. Nach der neurochronaxischen Theorie des franzцsischen 

                                                 
2 Zacher O. Deutsche Phonetik. L., 1969. 
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Physiologen Raol Husson3 werden die Stimmlippenschwingungen vom 

zentralen Nervensystem aus geregelt. Die Ausatmungsluft ist nur das tцnende 

Medium, aber nicht die treibende Kraft.2 Aber Hussons Theorie ist umstritten, 

deshalb wird sie von der Mehrzahl der Physiologen, als' unbewiesen abgelehnt.  

N. I. Shinkin vertritt die Ansicht, daЯ in der Praxis beide Arten der 

Stimmerzeugung gьltig sind.4 

Den Raum, in dem die Sprachlaute gebildet werden, nennt man 

Ansatzrohr. Das Ansatzrohr reicht von den Stimmlippen bis zu den 

Mundlippen und Nasenцffnungen und besteht aus drei Hauptteilen: dem 

Rachenraum, dem Mundraum und dem Nasenraum, die als Resonanzrдume 

und als akustisches Filter fungieren. Mьndraum und Nasenraum sind durch den 

Gaumen (harten und weichen) voneinander getrennt. Das ganze Ansatzrohr ist 

vцllig mit Schleiinlaut ьberkleidet und in bestimmter Weise durch Muskeln der 

GrцЯe und Konfiguration nach modifizierbar. 

Ansatzrohr:5 

                                                 
3 Awasbajew N. Phonetik der deutschen Gegenwartssprache. T., 1978. 
4 Kosmin O.G., Bogomasowa T.S., Hizko L.I. Theoretische Phonetik der deutschen Sprache. M.: „Wy`sschaya 

S`kola“, 1990.  
5 Zacher O. Deutsche Phonetik. L., 1969. 

Sievers E. Grungzьge der Phonetik. Leipzig, 1991. 

- Lippen,  

- Zдhne,  

- Alveolen (Zahn, dдmm),  

- vorderer harter Gaumen (P.alatum),  

- mittlerer harter bzw. weicher Gaumen,  

- hinterer weicher Gauinen (Velum),  

- Zдpfchen (Uvula),  

- Zungenspitze. (Apex),  

- Zungenrьcken (Dorsn),  
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- Stimmlippen im Kehlkopf (Larynx).  

Die Bewegungsmцglichkeit im Sinne des Abschlusses des Nasenraumes 

ist beim Zдpfchen (7) gestrichelt gekennzeichnet. 

Man kann fьr die Lautbildung wesentliche Teile des Ansatzrohres in 

aktive und passive einteilen. Zu den aktiven Sprachorganen gehцren: 

Unterkiefer, Zungen, Lippen,Gaumensegel; zu den passiven; Zдhne Zahndamm 

(Alveolen), harter Gaumen, Nasenraum u. a. 

Die Stellung des Unterkiefers bedingt den Цffnungsgrad fьr die 'Laute, 

dieser ist im Kieferwinkel meЯbar. 

Die Zunge ist das wichtigste und beweglichste Sprechorgan und gilt als 

Hauptakteur der Lautbildung. Man unterscheidet: Vorder-, Mittel-, Hinterzunge, 

Zungenwurzel und Zungenspitze. Fast alle Teile der Zunge kцnnen'an der 

Lautbildung beteiligt werden. Die Artikulation vollzieht sich im Deutschen 

entweder mit der Zungenspitze, mit dem vorderen Zungenrand, mit dem 

vorderen Zungenrьcken, rr dem mittleren Zungenrьcken oder mit dem hinteren 

Zungenrьcken. Die Zungenspitze soll bei der Bildung aller Vokale gesenkt 

gehalter, werden. Die Zunge soll grundsдtzlich horizontal mit ihrer Masse nach 

vorn gerьckt werden. 

Die Sprachlaute werden gewцhnlich in Vokale eingeteilt. Bei der 

Klassifikation geht man von verschiedenen Prinzipien und Betrachtungsweisen 

aus. Im folgenden werden sie von uns kurz behandelt. N. S. Trubetzkoy war der 

Ansicht, daЯ die' Sprachlaute (Vokale und Konsonanten) nur als akustische 

Begriffe bestimmt werden sollen. 

F. de Saussure und Grammont klassifizierten die Sprachlaute nach ihrem 

Цffnungsgrad. Sie unterscheiden zwischen 7 bis 9 Цffnungsgraden. 
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Fьr L. W. Stscherba und seine Schьler gilt die Regel, daЯ sich die 

Sprachlaute .voneinander nach dem Spannungsgrad des Sprechapparats, nach 

dem Vorhandensein oder Fehlen eines Hindernisses bei ihrer Artikulation und 

dem Grad der Stдrke des Phonationsstroms unterscheiden. 

 

Vergleich  der  Vokalphoneme des Deutschen mit denen des 

Usbekischen. 

Das deutsche Vokalsystem hat, wie schon gezeigt wurde, 16 Phoneme. 

Das sind:  [a:], [a], [e:], [э:], [э], [i:], [i], [o:], [ў], [u:], [v], [ш:], [oe], [y:], [y], 

[ә]. 

Im Usbekischen gibt es 6 Vokalphoneme: 

[u], [э(e)], [a], [o], [y], [ў]. 

Wie daraus ersichtlich ist, unterscheiden sich die vokalischen Pho-

nemsysteme beider Sprachen quantitativ und qualitativ wesentlich voneinander. 

1.  Das Deutsche verfьgt ьber die phonologische Korrelation nach der 

Dauer, die meist vom Merkmal offen-geschlossen begleitet wird. Das 

Usbekische hat keine Korrelation nach der Quantitдt. Dieses Merkmal ist in 

dieser Sprache nur expressiv-appellativ relevant. 

2.   Sowohl deutsche als auch usbekische  Vokalphoneme werden im 

Mundraum gebildet und gelten als orale. Aber im Deutschen wird durch den 

nicht vцlligen AbschluЯ des Nasenraums ein nasales Timbre hervorgerufen. 

Dieses Timbre ist phonologisch irrelevant. 

3. Die Vokalphoneme der beiden Sprachen unterscheiden sich nach der 

Zungenstellung, obwohl sie sich auЯerdem durch die nur ihnen eigenen 

phenologischen Besonderheiten auszeichnen. 
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Die deutschen Vokale der vorderen Reihe sind: [a], [e:], [э:], [э], [u:], 

[ш:], [oe], [i:], [i]. 

Zu den usbekischen Vokalen der vorderen Reihe gehцren  [э(e)] und [u]. 

Sie gehцren zu der echten vorderen Vokalreihe. 

Die Anzahl der deutschen vorderen Vokalphoneme ьberwiegt die der 

enstprechenden usbekischen Vokale. Phonetische und phonologische Basis des 

Deutschen, fьr die im allgemeinen die vorgerьckte Zungenlage bei der 

Vokalartikulation charakteristisch ist. Zu den deutschen Vokalphonemen der 

hinteren Reihe gehцren [a:], [o:], [o], [u:], [v]. 

4. Die usbekischen Vokalphoneme der hinteren Reihe sind: [a], [o], [y], 

[ў] charakterisiert sich als Vokal der hinteren Reihe, wobei die Zunge etwas 

nach vorn gerьckt ist. 

Vokale [o] und [ў] zдhlen zu denen der tiefen hinteren Reihe. Zu den 

deutschen Vokalen mit der mittleren Zungenstellung gehцrt nur [a]. Das 

usbekische Vokalphonem [a] gehцrt zu denen der zentralen (mittleren) Reihe, 

wobei die Zunge etwas nach hinten gezogen ist. Im Deutschen ьbt die 

Zungenreihe die distinktive Funktion aus. In phonologischer Hinsicht sind die 

Merkmale der usbekischen Vokale, was die Reihe betrifft, irrelevant. 

Nach dem Grad der Zungenhebung wird in beiden Sprachen zwischen 

Vokalen mit der niedrigen, mittleren und hohen Zungenhebung unterschieden.6 

Zu den deutschen Vokalen mit der niedrigen Zungenhebung gehцren 

[a:], [a], im Usbekischen [a], [o]. Die Vokale mit der mittleren Zungenhebung 

sind im Deutschen: [e:],[e:], [e], [a], [o:], [D], [0:], [oe]. 

Zu den usbekischen Vokalen mit der mittleren Zungenhebung gehцren 

[э(e)], [ў]. 

                                                 
6 Zacher O. Deutsche Phonetik. L., 1969. 
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Die deutschen Vokale mit der hohen Zungenhebung sind [i:], [i], [y:], 

[y], [u:], [v]. Zu den Vokalen mit der hohen Zungenhebung im Usbekischen 

gehцren [u], [y]. 

Die Merkmale der Vokale nach der Zungenhebung wirken in beiden 

Sprachen wortdifferenzierend: winden—wenden, leben—lieben, Ohr— Uhr, 

кир-=ор, =ол-=ўл. 

5.  Im Deutschen funktioniert das unbetonte [ә] als selbstдndiges Phonem. 

Alle usbekischen Phoneme kцnnen in der betonten und unbetonten Silbe   

vorkommen.   Das deutsche [ә] kann   sogar quantitativ und qualitativ vцllig 

reduziert werden.* Fьr die usbekische literarische Aussprachenorm  ist das nicht 

der Fall,  obwohl manche enge Phoneme [u, y] in   bestimmten   Positionen einer 

quantitativen  Reduktion ausgesetzt sind, z. B.: билан, бир, =уло=, тиш, тугун.    

6. Nach der Labialisierung unterscheidet man in beiden Sprachen 

labialisierte und nicht labialisierte Vokale. Die deutschen Vokale 

charakterisieren sich durch einen stдrkeren Labialisierungsgrad im Vergleich zu 

den usbekischen labiaiialisierten Vokalen. Vgl. [u:] und [y], [y: ] und [ў], [o:] 

und [o]. 

Die deutschen nicht labialisierten Vokale sind: [a:], [a], [ә], [i:], [i], [e:], 

[э:],[э]. Die nicht labialisierten usbekischen Vokale sind: [u], [э(e)], [a]. 

Labialisierung und Nichtlabialisierung sind in beiden Sprachen phonologisch 

relevant. Beispiele: 

Кир-кўр, кир-=ор, =ора-=ара, ол-ел.  Tier—Tьr, lesen—lцsen. 

a) Vokale in unbetonten offenen Silben. 

Unbetonte lange Vokale verlieren an Dauer, sie werden der quantitativen 

Reduktion ausgesetzt. Qualitativ bleiben sie unverдndert. Einen Ausnahmefall 
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bildet der [ә] Laut. In folgenden Fдllen wird der Vokal in unbetonten offenen 

Silben halblang gesprochen: 

1. Im Wortauslaut, z. B.: Auto ['aaoto.]  Aula ['aaola.].7 

2. Wenn vor der betonten Silbe mindestens vier unbetonte Silben stehen, 

so wird der Vokal in der ersten Silbe halblang, die anderen Vokale kurz, aber 

geschlossen gesprochen, z.B.: Solidaritдt [zo.lidari'tэ:t], Meteorologie 

[me.teorolo'gi:], Universitдt [u.niver-zi'tэ:t]. 

Im Usbekischen  kцnnen  die Vokale sowohl  in unbetonten  als auch in 

betonten  Silben einer quantitativen und qualitativen Reduktion ausgesetzt 

werden z. B.: б(и)р, тегирмон, тиш, билан.  

d) Neuer Einsatz (Knacklaut). Im Wort und Morphemanlaut werben die 

deutschen Vokale mit dem neuen Einsatz gesprochen, z. B.: Abend, in, an, 

Abendessen, veranstalten - ['aa:bent], [ain], [aan], ['aa:bent_aэsen], [fэr'aanstalten]. 

Der neue Einsatz fehlt nach den sonoren Konsonanten in folgen 

Wцrtern: worin, wohlan, hinьber, einander, vollends. 

Im Usbekischen gibt es keineft neuen Einsatz. 

c) Im Deutschen gibt es qualitative Angleichung des [ә] an den Vokal der 

vorausgehenden Stammsilbe nach der Lippenstellung, Zungenstellung und 

Zungenhebung, z. B.: Lage, liege, Lьge, Ruhe, baue usw. 

Diese Erscheinung nennt man in der Phonetik Synharmonismus oder 

Vokalharmonie. Fьr das Usbekische ist der Vokalharmonismus nicht typisch. 

Die Einflьsse, denen die Konsonantenphoneme in der flieЯenden Rede 

ausgesetzt sind, lassen sich in folgende Gruppen einteilen: 

1.  Assimilation   (z. B.:  das   Buch   [das bu:x], fragt   [fra:kt]). 

2.  Akkomodation  (EinfluЯ   des  Vokals  auf den   Konsonanten); z. B.  

Keck  [k'эk']). 
                                                 
7 Awasbajew N. Phonetik der deutschen Gegenwartssprache. T., 1978. 
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3.  Grenzstellung  (z, B.: mцglich [mш:kliз], Hand [hant]). 

4.  EinfluЯ   des Akzentgrades (z. B. tut [tu: t], Pech [pэз]. 

 

Das System der Vokale 

Zur Beschreibung des Vokalismus im Kernwortschatz werden 16 

Vokalphoneme angesetzt. 15 der Vokale kцnnen betont sein. Das einzige nicht 

betonbare Vokalphonemen ist Schwa. Schwa steht zu keinem anderen Vokal in 

Opposition. 

Bei den betonbaren Vokalen sind zwei Hauptgruppen zu unterscheiden, 

nдmlich die gespannten und die ungespannten Vokale. Das Vokalsystem ist so 

aufgebaut, daЯ jedem gespannten ein ungespannter Vokal entspricht. So 

entspricht dem gespannten Vokal /i/ in Miete der ungespannte Vokal /I/ in Mitte. 

Gespannte Vokale liegen im Vokalviereck weiter auЯen als ungespannte (vgl. 

11 ff.)8 

Der Unterschied gespannt/ungespannt ist distinktiv. Es finden sich fьr 

alle Vokale Minimalpaare mit diesem Unterschied. z.B. Miete – Mitte; Hцhle – 

Hцlle; schwelen – schwellen; Bahn – Bann; Ofen – offen; Pute – Putte. Dieses 

Prinzip ist nur an einer Stelle durchbrochen, nдmlich beim /ж/ wie in wдre, 

nдhme. Das /ж/ hat keine ungespannte Entsprechung fьr sich, sondern teilt sie 

mit /e/. Das ungespannte Gegenstьck fьr beide ist /е/ (vgl. 53).  

Das System der gespannten Vokale wird im schematisierten 

Vokalviereck folgendermaЯen dargestellt: 

 

 

 vorn hinten   

                                                 
8 Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Mannheim-Leipzig-Wien-Zьrich, 1995, S. 35 
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ungerundet gerundet  

geschlossen i y u nie frьh Kuh 

halbgeschlossen e Ш o Reh Bц Floh 

offen ж a jдh nah 

Die gespannten Vokale9 

 

Charakteristisch fьr das System ist, daЯ die vorderen oberen Vokale 

paarweise als gerundet und ungerundet auftreten (triebe – trьbe, lesen - lцsen). 

Fьr die hinteren und die unteren Vokale gibt es eine solche Opposition nicht. 

Die hinteren Vokale /u/ und /o/ sind stets gerundet, die unteren /ж/ und /a/ sind 

ungerundet. 

Die ungespannten Vokale bilden auf dieselbe Weise ein System wie die 

gespannten. Der einzige Unterschied besteht darin, daЯ das Feld der offenen 

Vokale nicht doppelt besetzt ist. Es enthдlt nur /a/, das ungespannte Gegenstьck 

zu /a/. Nach dem IPA liegt hier der ungespannte Vokal weiter vorn als der 

gespannte, deshalb ist er im Schema als „vorn“ ausgewiesen. Artikulatorisch ist 

das unsicher. Bei den offenen Vokalen ist sehr schwer zu entscheiden, wo der 

hцchste Punkt der Zunge liegt. AuЯerdem zeigt das Vokalviereck (vgl. 13), daЯ 

die Bewegungsfreiheit des Zungenrьckens in horisontaler Richtung bei den 

offenen Vokalen stark eingeschrдnkt ist, so daЯ (a) auf jeden Fall weniger weit 

vorne liegt als (e) oder (i). 

 

 

 

 vorn hinten   

                                                 
9 Vgl. K.J.Kohler: Einfьhrung in die Phonetik des Deutschen. Berlin 1977, S.63. 
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ungerundet gerundet  

geschlossen I Y х Wind hьbsch Hund 

halbgeschlossen е њ  Welt Mцnch Volk 

offen a  Rand  

Die ungespannten Vokale10 

 

Das Ьbertragen auf die deutsche Sprache der fьr die usbekische Sprache 

typischen Erscheinungen, wie der schwache Absatz und der lose Einsatz der 

Vokale, die Reducktion der unbetonten Vokale, die Vokaldiphthongierung, 

verbunden mit einer gewissen Schlaffheit der Artikulationsbewegungen, 

flieЯenden Ьbergдngen von einer Artikulationseinstellung zur anderen, der Lage 

des Zungenkцrpers und dem hohen Stand des Kehlkopfs, bewirkt einen 

„flachen“ Klang und die Liedhaftigkeit der Rede, was, wie bekannt, die 

phonetische Interferenz darstellt. 

Das Studium der uns zugдnglichen Literatur11 lдЯt feststellen, daЯ ein 

lebhafter Meinungsaustausch zwischen Phonologen in bezug auf die 

phonologische Identifizierung folgender Sprachlaute und Lautverbindungen 

besteht: 

                                                 
10 Vgl. K.J.Kohler: Einfьhrung in die Phonetik des Deutschen. Berlin 1977, S.63. 
11 CM. РАБОТЫ h. C. Tpyбецкогo, л.н.зиндера, t. B. Строевой, o, a. Норк, н.ф.адамовой.  E. D i e t h. 

Vademekum der phonetik, bern, 1950. Foss, a. Bzdega. Abriss der beschreibenden deutschen grammatik l, 

warszawa, 1961. M. Adamus. Phonemtheorie und das deutsche phoneminventar, wroslaw o.  

 

[ao] Haus   [ae]  mein   [-ш] neu   [ә]  lehre   [e:] und [э:]  Ehre – Дhre.  

 

Physiologische Merkmale des deutschen Vokalsystems 
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Die Gliederung der Sprachlaute nach der physiologischen 

Betrachtungsweise ist fьr praktische Zwecke (Fremdspfachenunterricht, 

Sprecherziehungjambesten verwendbar. Das kann man von der akustischen 

Betrachtungsweise kaum behaupten. Deshalb wird im folgenden die Einteilung 

der Vokale und Konsonanten nach ihren Artikulationsmerkmalen von uns 

eingehend beschrieben. 

Vokale: In der Geschichte der Phonetik gab es Versuche, die Vokale 

nach unterschiedlichen physiologischen Geschichtspunkten zu systematisieren. 

Ein solcher Versuch war der von Ch. F. Hellwag, der 1781 in seiner 

Dissertationsarbeit das uns zur Zeit bekannte Vokaldreieckig aufgestellt hatte. 

Es berьcksichtigt die Beteiligung der Zunge an der Artikulation: 

Zungenstellung (horizontale Zungenbewegung) und Zungenhebung (vertikale 

Hebung des Zungenrьckens zum Gaumen). Die deutschen Vokale lassen sich in 

dieses Schema folgendermaЯen einordnen. 

Unter den zahlreichen spдteren Darstellungsversuchen (dazu gehцren 

die von Winteler-Sievers, Techmer, Trautmann, Bell, Sweet, Passy, Jones, 

Stumpf) sei der sogenannte Vokalklotz von Forchhammer erwдhnt. J. 

Forchhammer zieht in seinem Schema die Formung des Mundraums fьr die 

Bestimmung der Vokale heran und lцst die Teilartikulationen in noch kleinere 

Teile auf: Lippenartikulation, waagerechte Zungenhebung und senkrechte 

Mundbewegung. Auf solche Weise werden Vokale mit entrundeter und runder 

Lippenstellung, Vorderzungen- und Hinterzungenvokale, enge, halbenge und 

offene Vokale unterschieden. 

Die dargestellten Systematisierungsversuche berьcksichtigen nur das 

Wesentliche ьber die Stellung der Vokale im Deutschen. Dabei werden in der 

Regel die Kardinalvokale behandelt.Solche Sprachlaute des Deutschen wie das 



 17 

reduzierte [ә] und die Diphthonge kцnnen in diese Schemata nicht eingeordnet 

werden, weil bei ihrer Artikulation Zungenstellung, Zungenhebung, 

Lippenstellung nicht konstant sind. Problematisch ist auch die Einordnung vom 

kurzen [a], weil es nach dem Kopenhagener Vokalviereck zu den Lauten mit 

der vorderen Zungenstellung gehцrt.12 

Nach der akustischen Betrachtungsweise sind die Vokale im Gegensatz 

zu den Konsonanten als rein periodische Klдnge zu bezeichnen. Man kann die 

Vokale nach ihrem Helligkeitsgrad einteilen. Der Helligkeitsgrad hдngt 

bekanntlich mit dem Hauptformanten eng zusammen. Nach diesem Merkmal 

werden die deutschen Vokale in folgender Reihe eingeordnet: [i], [e], [э], [a],- 

[o], [ш], [Y], [u]. Das (i] hat den grцЯten Helligkeitsgrad und das [ul hat 

grцЯte Dunkelheit. Die anderen Vokale liegen zwischen diesen Eckpunkten. 

Die dunklen Vokale haben dabei wenige und vorwiegend niedrige Tцne, die 

hellen Vokale dagegen zahlreiche Tцne mit teilweise hoben Frequenzzahlen. 

Es hat sich erwiesen, daЯ die Anordnung im Vokalviereck akustisch begrьndet 

ist.   

Als zweite Etappe soll die Weiterentwicklung dieser Theorie von  einem 

der Begrьnder dieser  Schule, R. I. Awanessow, betrachtet werden schwachen 

Position auf und haben minimale Differenzierungskraft (z. B. Vokale in den 

unbetonten Silben, stimmhafte Konsonanten im Wortauslaut), deshalb kцnnen 

die schwachen Phoneme als Vertreter von zwei oder mehreren starken 

Phonemen auftreten. 

In den Sprachen, deren System durch parallele und ьberschneidende 

Alternationen gekennzeichnet ist, ist die Beziehung zwischen Phonem und 

Morphem komplizierter als in den Sprachen, in denen das nicht der Fall ist. Im 

                                                 
12 Zacher O. Deutsche Phonetik. L., 1969. 
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ersten Fall muЯ deshalb der von R. I. Awanessow vorgeschlagene Begriff 

Phonemreihe eingefьhrt werden. 

Fьr das Usbekische gilt diese Theorie mehr als fьr das Deutsche, weil 

im Russischen in unbetonten Silben die Vokale einer starken quantitativen und 

qualitativen Reduktion ausgesetzt ist13. Solche Reduktion ist fьr das Deutsche 

nicht typisch. 

In den letzten Jahren wurden Versuche unternommen, die genannten 

phonologischen Theorien der Leningrдder und Moskauer Schulen mit Hilfe 

einer Synthese zu entwickeln und zu modifizieren. Wir verzichten, auf sie 

einzugehen, weil sie in der russischen phonologischen Literatur genau erlдutert 

worden sind14. 

Die Erkenntnis des gesamten Phoneminventars einer Sprache ist davon 

abhдngig, ob man in die Untersuchung Fremdwцrter mit einbezieht oder nicht. 

Wenn man den phonologischen Status der in Fremdwцrtern erscheinenden 

Laute behandelt, so wird die Anzahl der Phoneme vergrцЯert. Dabei spricht 

man von zentralen und peripheren Lautsystemen. Gewцhnlich bleibt die 

Untersuchung von Fremdwцrtern im Deutschen auЯerhalb einer 

phonologischen Analyse, man geht von der Annahme aus, daЯ die Fremdlaute 

durch дhnliche einheimische Phoneme (oder ihre Varianten) ersetzt werden. 

Wenn der Fremdlaut in eine Minimalopposition zu den nдchstverwandten 

einheimischen Segment alklassen tritt, so konnte man von einem 

Fremdphonem sprechen. 

Das ist u. E. nicht der Fall im Deutschen. Es gibt keine 

Minimaloppositionen zwischen den nasalierten franzцsischen [:э], [oe], [ә:], [a] 

                                                 
13 Die eingehende Beschreibung der Ansichten der Vertreter der Moskauer Schule ist im Buch von 

A.A.Reformatskii zu finden: А.А.Реформатский. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. 
14 Siehe: Л.Р.Зиндер. Фонология и фонетика. Сб. Теоретические проблемы языкознания. М., 1968, стр. 

293-231. 
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Lauten und den entsprechenden deutschen Vokalen [э:], [ш:], [o: ], [a:]. Sie 

werden laut einer gemдЯigten Eindeutschung durch die obenerwдhnten 

deutschen Vokale oder durch [ŋ] und Lautverbindungen [әŋ], [aŋ], [эŋ] ersetzt. 

Die bisherigen Erwдgungen fьhren uns zur Aufstellung des vokalischen 

Phoneminventars des gegenwдrtigen Deutsch. Es besteht aus folgenden 16 

Phonemen: [a:], [a], [e:], [э:], [э], [i:], [i], [o:], [ў], [u:], [v], [ш:], [oe], [y:], [y], 

[ә]15. 

 

                                                 
15 Manche Autoren (H.   Pilch,   M.   Adamus) in Anlehnung an Zwirner behaupten, daЯ sich die Vokale nach 

der Quantitдt nur im Sьden und Nordwesten unterscheiden. 
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III. SchluЯfolgerung 

 

Eine Sprache vergleichend lernen ist effektiver und effizienter als 

einfach zu erlernen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll eine Kursusarbeit zum 

Thema „Vergleichende Analyse des deutschen und des usbekischen 

Vokalsystems“ zu schreiben. Die deutsche  und usbekische Sprachen sind nicht 

verwandt, und selbstverstдndlich stehen viele Unterschiede vor. Diese Arbeit 

gab mir Mцglichkeit, eine Ьbersicht von deutschem und usbekischem 

Vokalsystem zu haben und eine Konsequenz von den Unterschieden und 

Дhnlichkeiten zu ziehen.  

Ich habe vor, dieses Thema in den nдchsten Arbeiten fortzusetzen und 

noch tiefer zu untersuchen. 
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