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Konsonanten 

(Konsonanti, suglasnici) 

0. Konsonanten sind Laute, deren Artikulation auf ein Hindernis bzw. 

eine Verengung stößt, sodass der Atemluftstrom ganz oder teilweise blockiert 

wird und es zu Luftwirbelungen kommt. Zu den Konsonanten in BKS zählen p, 

b, f, v, m, t, d, s, z, n, ń, r, l, ĺ, ʃ , ʒ, ʦ, ʨ, ʧ, ǯ, ʒ ,   , k, g, x. Konsonanten werden 

nach drei Kriterien klassifiziert: Stimmhaftigkeit (zvučnost), Artikulationsort 

(mjesto izgovora) und Artikulationsart (način izgovora). Bei stimmhaften Kon-

sonanten verschließen sich die Stimmlippen und schwingen mit hoher Fre-

quenz. Man unterscheidet Sonore (Sonorante, sonanti, kroat. zvončanici) und 

andere Konsonanten (kroat. šumnici), zu denen Obstruenten, bzw. Geräusch-

konsonanten zählen. Sonore sind stimmhafte Konsonanten, bei deren Artikula-

tion die Stimmbänder schwingen und kein Geräusch mitklingt (im Ansatzrohr 

findet kein Druckaufbau statt, der durch einen Verschluss oder eine Reibung 

gelöst wird), wodurch sie den Vokalen nahe stehen. Zu den Sonoren gehören   , 

l, ĺ, m, n, ń r, v. Andere Konsonanten sind p, b, f, t, d, s, z, ʃ, ʒ, ʦ, ʨ, ʧ, ǯ, ʒ , k, 

g und x, Palatale sind   , ń, ĺ, ʨ, ʒ , ʃ, ʒ, ʧ, ǯ. In dieser Gruppe unterscheidet man 

zwischen „weichen“ (ʒ , ʨ) und „harten“ Konsonanten (ǯ, ʧ). Palatalitätskorrela-

tionen bilden n – ń (pân – pânj ‛Herr – Baumstumpf’), l – ĺ (lûdī – ljûdi 

‛verrückt – Leute, Menschen’), ʨ – ʧ (kȕće – kȕče ‛Haus –Hündchen’) und ʒ  – 

ǯ (đâk – džâk ‛Schüler – Sack’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikulationsort 

 

 

 

Artikulationsart 

Lippenlaute 
Den-

tale 

Alveo- 

lare 

Vorder-

gaumenlaute 

(Palatale) 

Hinter-

gaumen-

laute 

(Velare) 
Bila-

biale 

Labio-

dentale 
hart weich 

Explo-

sive 

(Plosi-

ve, Ver-

schluss-

laute, 

Klusile) 

stimm

-haft 
b  d    g 

stimm

-los 
p  t    k 

Affri-

katen 

stimm

-haft 
    ǯ ʒ   

stimm

-los 
  ʦ  ʧ ʨ  

Frikati-

ve 

(Enge, 

Enge-

laute, 

Spiran-

ten) 

stimm

-haft 
  z  ʒ   

stimm

-los 
 f s  ʃ  x 

Nasale 

(Nasen-

laute) 

stimm

-haft 
m   n  ń  

stimm

-los 
       

Laterale 

stimm

-haft 
   l  ĺ  

stimm

-los 
       

Schwing

-laute 

(Vibran-

ten) 

stimm

-haft 
   r    

stimm

-los 
       

Halbvo-

kale 

stimm

-haft 
 v        

stimm

-los 
       

Tab. 70: Die BKS-Konsonantenphoneme 

Zu den drei häufigsten Konsonanten im Gralis Text-Korpus zählen n 

(10,80%), s (8,43%) und    (8,33%), gefolgt von r (8,21%), t (7,95%) und m 
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(6,22%). Die drei Konsonanten mit der geringsten Frequenz sind f (0,51), ʒ   
(0,34%) und ǯ (0,05%).  

Nr. Phonem Anzahl % 

1 n 842.416 10,80 

2 s 658.077 8,43 

3    650.265 8,33 

4 r 640.803 8,21 

5 t 620.328 7,95 

6 m 485.413 6,22 

7 v 479.012 6,14 

8 k 471.951 6,05 

9 l 470.471 6,03 

10 d 467.550 5,99 

11 p 383.355 4,91 

12 z 255.762 3,28 

13 b 200.082 2,56 

14 g 148.985 1,91 

15 ʃ 148.467 1,90 

16 ʧ 136.957 1,76 

17 ʦ 121.796 1,56 

18 x 111.095 1,42 

19 ń 96.574 1,24 

20 ʨ 91.053 1,17 

21 ʒ 81.692 1,05 

22 ĺ 75.884 0,97 

23 f 40.151 0,51 

24 ʒ  26.755 0,34 

25 ǯ 3.958 0,05 

 Insgesamt 7,801.852 98,78 

Tab. 71: Häufigkeit der Konsonanten im Gralis-Korpus 



1. In BKS wird eine Unterscheidung zwischen s t i m m h a f t e n  

und s t i m m l o s e n  Konsonanten (zvučni i bezvučni suglasnici/konsonanti) 

vorgenommen. Die Stimmtonkorrelation (zvučnost) besteht aus folgenden Paa-

ren: b – p, d – t, g – k, z – s, ʒ – ʃ, ʒ  – ʨ, ǯ – ʧ. Ausschließlich stimmhaft sind 

die Nasale m, n, ń und die Liquide r, l, ĺ, stimmloses x und ʦ. 

stimmhaft b d g z ʒ  ʒ ǯ m n ń r l ĺ –    v   

stimmlos p t k s ʨ ʃ ʧ       ʦ   f x 

Tab. 72: Die stimmhaften und stimmlosen BKS-Konsonanten 

2. Stimmhafte Konsonanten im Auslaut bleiben in BKS erhalten, d. h. 

es fehlt die Desonorisierung (Auslautverhärtung,), z. B. národ ‛Volk’, vôz 

‛Zug’, nôž ‛Messer’. 

3. Nach dem A r t i k u l a t i o n s o r t  unterscheidet man folgende 

Konsonanten: 1. Lippenlaute (usneni suglasnici/konsonanti) – a) Bilabiale (bi-

labijalni, dvousneni suglasnici/konsonanti) b, p, m, b) Labiodentale (labioden-

tali, labiodentalni, zubnousneni suglasnici/konsonanti) f, v, 2. Dentale (zubni, 

dentali, dentalni suglasnici/konsonanti d, t, ʦ, z, s, 3. Alveolare (alveolarni, 

nadzubni suglasnici/konsonanti) n, l, r, 4. Vordergaumenlaute (Palatale – pala-

tali, prednjojezički/jezični, palatalni suglasnici/konsonanti) ǯ, ʧ, ʒ, ʃ, ʒ , ʨ, ń, ĺ, 

i, 5. Hintergaumenlaute (Velare – velari, velarni zadnojezički/jezični, me-

konepčani suglasnici/konsonanti) k, g, x. 

4. Nach der A r t i k u l a t i o n s a r t  werden folgende Konsonanten 

differenziert: 1. Explosive (Plosive, Verschlusslaute, Okklusive – eksplozivni 

suglasnici/konsonanti, okluzivi, eksplozivi) b, p, d, t, g, k, 2. Affrikaten (afri-

kati, sliveni, složeni suglasnici/konsonanti) ʦ, ǯ, ʧ, ʒ , ʨ, 3. Frikative (Enge, 

Engelaute, Spiranten – frikativi, frikativni, strujni, tjesnačni suglasni-

ci/konsonanti) f, z, s, ʒ, ʃ, x, 4. Nasale (Nasenlaute – nazali, nosni suglasni-

ci/konsonanti) m, n, ń, 5. Laterale (bočni laterali, suglasnici/konsonanti) l, ĺ, 6. 

Schwinglaute (Vibranten – vibranti, treptavi) r, und 7. Halbvokale (poluvokali, 

prelazni/prijelazni suglasnici/konsonatni) v,   . Die Artikulation von Affrikaten 

erfolgt in zwei Phasen. In der ersten kommt es zur Bildung einer vollständigen 

Schranke zwischen Gaumen und Zunge, während in der zweiten diese Schranke 

verschwindet und eine Frikation einsetzt. 

5. Es gibt noch zwei weitere Konsonantengruppen: 1. Liquide (likvide, 

tekući suglasnici/konsonanti), die einen fließenden Charakter der Artikulation 

aufweisen, und Laterale (l, ĺ) sowie Vibranten (r) umfassen und 2. Zischlaute, 
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bei denen die Artikulation durch ein hörbares Pfeifen oder Zischen bemerkbar 

ist (diese Eigenschaft haben in der Regel die Frikative z, s, ʒ, ʃ). 

6. Wenn man nur die Schreibung, d. h. die konsonantischen Grapheme 

(nicht die Aussprache, bzw. Stimmtonassimilation) berücksichtigt, sind paarige 

stimmlose Konsonanten im Gralis-Korpus häufiger als stimmhafte: s – z 

(8,43% : 3,28%), t – d (7,95% : 5,99%), k – g (6,05% : 1,91%), p – b (4,91% : 

2.56%), ʃ – ʒ (1,90% : 1,05%), ʧ – ǯ (1,76% : 0,05%), ʨ – ʒ  (1,17% : 0,34%). 

Nr. Phonem Anzahl % 

1 s 658.077 8,43 

2 t 620.328 7,95 

3 k 471.951 6,05 

4 d 467.550 5,99 

5 p 383.355 4,91 

6 z 255.762 3,28 

7 b 200.082 2,56 

8 g 148.985 1,91 

9 ʃ 148.467 1,90 

10 ʧ 136.957 1,76 

11 ʨ 91.053 1,17 

12 ʒ 81.692 1,05 

13 ʒ  26.755 0,34 

14 ǯ 3.958 0,05 

Tab. 73: Häufigkeit paariger Konsonanten nach Stimmtonbeteiligung 

Die Konsonanten nach der Stimmhaftigkeit im Gralis-Korpus: 



 

Abb. 22: Stimmhafte und stimmlose Konsonanten im Gralis-Korpus (in %) 

7. Die Konsonanten b und p unterscheiden sich dadurch, dass der erste 

(b) stimmhaft und der zweite (p) stimmlos ist. Der Konsonant p kommt im 

Gralis Text-Korpus häufiger vor als b (4,91% : 2,56%) – p steht an elfter Stelle 

und b an 13. Position. Diese Laute differenzieren semantisch zahlreiche Wörter 

(a) im A n l a u t : bȁs – pȁs ‛Bass – Hund’, bâr – pâr ‛Bar – Paar’, bân – pân 

‛Ban – Herr’, bât – pȁt ‛Getrampel – Patt’, bȁja und bája – Paja ‛Hyp. von brat 

– männl. Vorname’, bȁra – pàra/pȁra ‛Pfütze, Lache – Dampf’, bàša – pàša 

‛türk. Vorstecher, Vorgesetzte(r)’, báta – pȁta ‛liebkosend von brȁt, Bruder – 

Unentschieden’, bȅn – PȅN ‛Muttermal – PEN (Klub, Schriftstellervereini-

gung)’, bȅta – péta ‛Beta – die fünfte’, bȉk – pȉk ‛Stier – Pik’, Bîn – pȉn ‛männl. 

Vorname – Pin(code)’, bȉti – pȉti ‛sein – trinken’, bôj – pôj ‛Schlacht – Singen, 

Sang’, bôl – pôl ‛Schmerz – Geschlecht, Pol’, bóra – póra ‛Runzel, Falte – Po-

re’, bóza – póza ‛Bosa – leicht alkoholisches, süßliches, vergorenes Getreidege-

tränk aus Mais – Pose, Haltung’, brȁti – prȁti ‛sammeln – waschen’, bȕt – pût 

‛Keule – Weg’, bu ca – pu ca Pausback – Pistole, Waffe’, búna – pȕna ‛Revolte 

– voll (weibl.)’, bȕra – púra ‛Unwetter, Sturm – Maisbrei, Polente’, brȅša – 

pȑeša ‛Bresche, Lücke – Eile, Hast, Hektik, Hetze’, brûs – Prȕs ‛Wetzstein, 

Schleifstein’, bôd – pȍd ‛Punkt – Boden, unter’, bòjiti – pòjiti ‛färben – zu trin-

ken geben’, bòkāl – pòkāl ‛Krug – Pokal’, bȍlje – pȍlje ‛besser – Feld’, búniti – 

pȕniti ‛aufwiegeln, Unruhe stiften, anreizen – füllen’, búšiti – pȕšiti ‛bohren, 
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lochen – rauchen’, Brȁun de Prȁun (Restaurant in Graz), b) in der W o r t -

m i t t e  des Wortes: grúba – grȕpa ‛grobe – Gruppe’, ȍba – ȍpa ‛beide – 

Interj. beim Sprung’, ȍbao – ôpao ‛rund, rundlich – er/sie/es gefallen’, obáriti – 

òpariti (se) ‛fällen, abhauen’, trúba – trȕpa ‛Trompete – Truppe’, prèbeći (e-

kav.) – prèpeći ‛überlaufen – zu stark braten’, nábor – nápor ‛Falte – Anstren-

gung, Mühe’, c) im A u s l a u t : slȁb – slâp ‛schwach – Wasserfall, Kaskade’, 

štâb – štâp ‛Stab – Stock’, kûb – kȕp ‛Kubus – Cup’, d) im Anlaut und in der 

Mitte: šȕba – šȕpa ‛langer Mantel mit dem Pelz – Schuppen’, d) im A n l a u t  

und A u s l a u t : bȍb – pȍp ‛Futterbohne, Saubohne – Pfarrer’, e) im A n -

l a u t  und in der M i t t e :  bȁba – pápa ‛Großmutter – Papst’, bȕba – púpa 

‛Käfer – Hyp. von pȕpak (Nabel)’. 

8 .  Der Konsonant t steht an vierter Stelle (7,95%) und d an sechs-

ter (5,99%). Auch bei diesem Paar können semantische Differenzierungen auf-

treten, nämlich (a) im A n l a u t : dȁ – ta  ‛ja – diese’, da j – ta j ‛Imp. von dȁti 

(geben) – dieser’, d  a – t  a ‛Dame – Finsternis, Dunkel’, dȁnak – tȁnak 

‛Steuer–’, dȁra ‛Schwere der Verpackung’ und Dára (weibl. Vorname) – tȁra 

‛Taragewicht’ dânjī – tȁnj  ‛täglich – dünner’, dȁkl  – tȁkle ‛also, somit – sie 

haben berührt’, b) in der W o r t m i t t e :   da – bȅta ‛Armut – Beta’,    da – 

brȁta ‛Bart – Gen. Sg. von brȁt (Bruder)’,    da – Grȅta ‛Balken – Greta 

(weibl. Vorname)’, káda –   ta ‛wann – Kata (weibl. Vorname)’, kádar – kàt r 

‛Kader (Sub.), imstande, fähig (Adj.)’, lùdāk – lútak ‛geisteskrank – Puppe 

(männl.)’, méda –   ta ‛Bär (Hyp.) – Ziel’, rȁdar – rȁt r ‛Radar – Ackerbau-

er’, rúda –  úta ‛Erz – Route’,  k dati –  k tati ‛abnehmen, herunternehmen – 

(umher)wandern, umherirren’, vȅdar – vȅtar ‛klarr, hell, deutlich – Wind’, c) 

im A u s l a u t : kȁd – kȁt ‛wann – Stockwerk’, l d – l t ‛Eis – Flug’, pa d – pȁt 

‛Fall – Patt’, pûd – pu t ‛Pud (russische Maßeinheit: 16,3 Kilo) – Weg’, ra d – 

rȁt ‛Arbeit – Krieg’, slêd – slȅt ‛Folge, Reihenfolge – Treffen, Zusammen-

kunft’, tȁd – ta t ‛da, damals – Dieb’, d) im A n l a u t  und in der M i t t e : 

d da – tȁta ‛Mutter, Schwester, Verwandte (Hyp.) – Vati’. 

9. Die Konsonanten g und k stehen nach ihrer Häufigkeit im Gralis-

Korpus auf einer mittleren Position: Auf dem 8. Platz liegt k (6,05%) und auf 

14. g (1,91%). Auch diesen beiden Konsonanten kann in vielen Fällen eine se-

mantisch-differenzierende Funktion zukommen: (a) im A n l a u t : gȁd – kȁd 

‛Halunke, Lump – wann’, gȁlja – kȁlja ‛schwarzes Schaf – Gericht aus Kohl 



und Kartoffeln mit gebratenen Zwiebeln und Fleisch’, gȁma – kȁma ‛Gamma – 

Dolch, Stillet’, gànuti – kàn ti ‛rühren, bewegen, das Gemüt erregen – tröpfeln 

(v.)’, gâs – ka s ‛Gas – Laufschritt, Trott’, gâ nī – kȁsn  ‛Gas- – später’, gât – 

ka t ‛Kai, Uferdamm – Stockwerk’, gàtā  – kȁt r ‛Wahrsager, Weissager – Ka-

tharer, Katarrh, Schnupfen, Erkältung’, gêj – k j ‛homosexueller Mann, Gay – 

Kai’, gla s – kla s ‛Stimme – Ähre’, glȁ nī – klȁsn  ‛Stimm- – klassenmäßig, 

Klassen-’, gôd ‛Jahresring’ und gȍd als Pronominalpartikel wie ko j  god ‛jeder 

beliebige’ – kôd ‛Code’ und kȍd ‛bei’, gòlica – k l  a ‛glatte Pfirsichart, Nek-

tarine – Wagen, Kutsche’, gòlo – kȍlo ‛nackt – Rad, Runde, Reigen’, gólja – 

Kȍlja ‛Habennichts, Arme(r) – männl. Eigennamen’, gôst – ko st ‛Gast – Kno-

chen’, grȁh – krȁh ‛Bohne – Zusammenbruch, Krach’, gréda – k  da ‛Balken – 

Kreide’, grȉva – k   a ‛Mähne – krumm, schief, gebogen’, gróza – krȍza 

‛Grauen, Grausen – durch’, Gȑk – Kȑk ‛Grieche – Krk, Insel in der oberen Ad-

ria’, gȑčiti – k čiti ‛verkrampfen, zusammenziehen – roden, lichten, ausholzen’, 

gúja – kȕja ‛Schlange, Natter – Hündin’, gȕma – kú a ‛Gummi – Patin’, b) in 

der W o r t m i t t e : àga ‛Aga, türk. Titel’ – ȁha und a-hȁ und à   

‛Interjektionen’, žȉgica – Žȉkica ‛Zündholz – männl. Eigenname’, zágon dial. 

‛Treiben (von Tieren), Stall’ –   kon ‛Gesetz’, ìgra – i kra ‛Spiel – Kaviar’, 

jóga –   ka ‛Yoga – weibl. Eigenname’, kȕga – kȕka ‛Pest – Haken’, nȅga – 

nȅka ‛Pflege (ek.) – er, sie, es, wir, ihr, sie soll(en); Partikel 3. Pers Imp.’, dúga 

– Dȕka ‛Regenbogen – männl. Eigenname’, túga – tȕka ‛Trauer – Dummkopf’, 

dràgōn – d àk n ‛Dragoner, Art eines Segelbottes, Gürtel – Drakon’, Ri ga – 

rȉka Riga – Gebrüll, Brüllen’, strȕga – strȕka ‛eingefasster Raum, Pferch – 

Beruf, Profession’, tȑgati – t kati und tȑkati (se) ‛reißen, zerreßen, brechen – 

umherlaufen, herumlaufen’, ȕgor –  kor ‛Aal – Rüge, Verweis’,    ga – cȉka 

‛Koseform von Cȉganin (Zigeuner) – Gequiek(s)e, Geschrei’, c) im A u s -

l a u t : bêg ‛Flucht’ und bȅg ‛Beg, türk. Titel’ – bȅk ‛Verteidiger (Sport)’, bôg 

– bȍk ‛Gott – Seite, Flanke’, lûg – lȕk ‛Hain, Wäldchen – Zwiebel’ und lu k 

‛Bogen’, mâg – mȁk ‛Magier, Zauberer – Mohn’, rôg ‛Horn’ – ro k ‛Frist’und 

rȍk ‛Rock (‛n’ Roll)’, strûg – stru k ‛Drehbank – Taille, Wuchs, Gestalt’, têg – 

tȅk ‛Gewicht – kaum, erst, bloß’ und t k ‛Appetit’, tȓg – tr k ‛Platz – Lauf’. 

10. Die Konsonanten z und s weisen eine unterschiedliche Häufig-

keit im Gralis-Korpus auf: s besitzt eine hohe Frequenz und belegt mit 8,43%, 

den 2. Platz, wogegen z die zwölfte Position einnimmt (3,28%). Sie treten wie 
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folgt in Minimalpaaren auf: (a) im A n l a u t  za biti – sa biti ‛einschlagen, ein-

dringen, hineinfahren – zusammendrücken, zusammenpressen’, za ìjāč – 

sabi j č ‛Rammklotz – Verdichter, Kommpressor’, závet – sa vet ‛Gelöbnis, Ge-

lübde – Rat’, zavìjen – savi jen ‛Part. umwickelt, umhüllt, verbunden – Part. 

gebogen, zusammengelegt’, zàkriti – sa kriti ‛bedecken, zudecken, verdecken – 

verstecken’, zȁpēti – sa p ti ‛stocken, hapern, anspannen – enger machen, zu-

sammenziehen, binden, knöpfen’, zàšiti – sa šiti ‛zunähen, zusammenhähen – 

nähen,’, zi ma – Si  ma ‛Winter – männl. Eigenname’, zȉnuti – si nuti ‛den Mund 

öffnen’, zjȁti – sjȁti ‛gaffen, starren – strahlen, glänzen, leuchten’, zéka/zȅka – 

se ka ‛dim. Häschen, Häslein – hyp. Schwester’, zȅlēn ‛Subst. Grün, Gemüse’ 

und zèlen ‛Adj. grün’ – se  len ‛bot. Liebstöckel (Levisticum officinale)’ und 

s  e l n ‛chem. Selen’, zóva – so va ‛Holunder – Eule’, zrȅo – srȅo ‛reif – Perf. 

von srȅsti (treffen)’, zûrla – su rla ‛Volksblasinstrument – Rüssel’, b) in der 

W o r t m i t t e : bóza – bo sa ‛Bosa (Getränk) – nackt, bloß’, váza – Va sa 

‛Vase – männl. Eigenname’, vêznīk – vȅsn k/ve sn k ‛Konjunktion – Bote’, dȉzati 

– di sati ‛abheben, ansteigen, aufsteigen – atmen’, ko za – ko sa ‛Ziege – Haare’, 

kòziti ‛Zicklein werfen’ – ko siti ‛mähen’ und ko siti ‛schrägen’, máza – 

ma  sa/mȁsa ‛Mutterkind, Muttersöhnchen, Mutters Herzblatt’, múza – Mȕsa 

‛Muse – männl. Eigenname’, c) im A u s l a u t : ȁz i âz ‛Name des ersten 

Buchstaben des altkirchenslawischen Alphabets – ȁs ‛As, Spitzenflieger, Spit-

zenkönner’, bȅz – b s ‛ohne – Wut, Grimm’, gâz – ga s ‛Furt, Gang, Schritt – 

Gas’, krȍz – krȍs ‛durch – Geländelauf, Geländefahrt’. 

11. Eine ähnliche Artikulation besitzen stimmhaftes ʒ und stimm-

loses ʃ (vgl. žȁba ‛Frosch’, žèna ‛Frau’, ži  ‛lebendig’, Žô ž/Žȍ ž ‛George (Ei-

genname)’, žût ‛gelb’,  âž ‛Roggen’,   ža ‛Reis’,  úža ‛Rose’, kȍža ‛Haut’, 

mrȅža ‛Netz’,  ûž ‛Rouge’. Der Konsonant ʒ ist die stimmhafte Entsprechung 

zu ʃ und von diesem genau zu unterscheiden. Die stimmlose Entsprechung zu ǯ 

ist ʧ, in dem t und ʃ verschmolzen sind. 

Bei diesen Konsonanten ist der mittlere und hintere Rand der Zunge 

angehoben und bildet einen schmalen Durchlass. Die Zungenspitze ist in Rich-

tung der Alveolen gestreckt, wobei zwischen ihrer Unterseite und den Schnei-

dezähnen ein Freiraum verbleibt.  



  

Abb. 23: Querschnitt des Mundrachens bei der Aussprache von ʃ – ʒ (Miletić 1960: 30) 

Der Konsonant ʒ in der Adjektivform (Lokativ) ȍbl žnj m ‛nahe gele-

gen’ hat im Gralis Speech-Korpus folgende Formantenwerte: F1 – 2.690,20, F2 

– 3.787,29, F3 – 4.806,54. 

Nr. ʒ in ȍbl žnj m F1 F2 F3 

1 bjelovar_006k 1.598,49  3.296,05  4.854,22 

2 mostar_003k 3.316,50  4.538,09 - 

3 mostar_005k 3.167,26  4.133,49 - 

4 sarajevo_001k 2.054,88  3.947,55 - 

5 zagreb_010k 2.883,25  5.040,64 - 

6 graz_004s 3.329,72 4.111,46 - 

7 novi_sad_003s 3.365,85  3.564,82 - 

8 novi_sad_002s 2.302,85  3.401,22  4.408,87 

9 beograd_001s 2.720,42  3.196,43 - 

10 sarajevo_004s 2.347,52  3.637,68 - 

11 bihać_003b 2.500,06  3.116,26 - 

12 graz_003b 2.703,52  3.822,11 - 

13 graz_005b 2.856,13  3.566,82  4.578,74 

14 sarajevo_003b 2.758,02  3.313,09 - 

15 sarajevo_004b 2.448,52  4.123,56 - 

Durchschnitt. 2.690,20 3.787,29 4.613,94 

Tab. 74: Der Konsonant ʒ in der Adjektivform (Lokativ) ȍbl žnj m ‛nahe gelegen’ im 

Gralis Speech-Korpus 

Im Genitiv Singular der Substantivform šȕme ‛Wald’ weist der Konso-

nant ʃ folgende durchschnittlichen Werte auf: F1 – 2.117,35, F2 – 3.181,65, F3 

– 4.489,58. 
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Nr. ʃ in šȕme F1 F2 F3 

1 bjelovar_006k 2.039,14  3.493,20  4.792,37 

2 mostar_003k 2.224,10  3.456,10  4.523,83 

3 mostar_005k 2.617,38  3.149,95  4.579,42 

4 sarajevo_001k 2.022,17  3.321,00  4.833,06 

5 zagreb_010k 1.676,12  3.697,73  4.748,78 

6 graz_004s 2.642,26  3.709,50  5.203,71 

7 novi_sad_003s 2.568,11  3.287,97  5.320,54 

8 novi_sad_002s 2.311,80  3.204,81  4.927,28 

9 beograd_001s 2.875,89  2.932,54  5.117,25 

10 sarajevo_004s 1.695,36  3.179,89 4.572,17 

11 bihać_003b 1.991,43  3.473,77  5.217,43 

12 graz_003b 2.616,55  3.668,41 - 

13 graz_005b 2.837,86  3.837,18 - 

15 sarajevo_004b 1.642,02  3.312,70  4.528,67 

Durchschnitt. 2.117,35 3.181,65 4.489,58 

Tab. 75: Der Konsonant ʃ im Genitiv Singular der Substantivform šȕme ‛Wald’ im 

Gralis Speech-Korpus 

Die Laute ʒ und ʃ besitzen eine geringe Frequenz: Im Gralis-Korpus 

steht ʃ auf 15. (1,90%) und ʒ auf 21. Position (1,05%). 

Den Konsonanten ʒ und ʃ kommt in vielen Fällen eine phonematische 

(semantisch-differenzierende) Rolle zu: (a) im A n l a u t :  žâl – šȁl ‛sandiges 

Meeresufer – Schal’, žȁliti se – šȁliti se ‛sich beklagen – Witze machen’, Žàlica 

(Familienname) – šàlica ‛Schale’ und šálica ‛Dem. von šala ‛Scherz, Spaß, 

Witz’, žára – šára ‛Brennnessel – Verzierung’, Žȁra (Kosename von Žárko) – 

žȁra ‛Geschirr’, žâren – šàren ‛angebraten – bunt’, žȅga – šéga ‛Hitze – Ge-

wohnheit’, žȉcati – šȉcati ‛schmarotzen – zielen, schießen’, žûlj – šûlj ‛Blase – 

Hämorrhoid’, žúpa – šȕpa ‛Pfarre – Schuppen, Scheune’, žût – šȕt ‛gelb – 

Schuss (Sport)’, b) in der W o r t m i t t e : grȉža – Gríša ‛Gewissens(biss) – 

Eigenname’, jâža – Jáša ‛Igelkopf (Pflanze) – Eigenname’, kâžē – kȁše ‛er, sie, 

es sagt – Brei, Nom. Pl.’, lóže – lȍše ‛Loge, Nom. Pl. – schlecht’, mȁža – màša 

‛Schürhaken, Schüreisen’ und Máša (Eigenname), ràža – Ráša ‛Rochen 

(Rajiformes) – Eigenname’, c) im A n l a u t  und in der W o r t m i t t e :  

žížak – šíšak ‛Funzel, kleine Lampe – Herrenkraut’, Žȕža – šȕša ‛Nachname – 

unbedeutender Mensch’, c) im A n l a u t  und A u s l a u t : žȉž – šȉš 
‛Interjektion, mit der ein kleines Kind gewarnt wird, sich nicht zu verbrennen, 

pec – zylinderförmige Kaffeeröstvorrichtung aus Blech’ u. a. 



12. Die Laute ʦ und ʃ weisen eine ähnliche Artikulation auf und 

stehen sich hinsichtlich ihrer Frequenz nahe: ʃ belegt im Gralis-Korpus die 15. 

Position (1,90%) und ʦ die 16. (1,17%). Auch sie differenzieren semantisch 

einige Wörter. Vgl.: a) šȁka – cáka ‛Faust – Sache’, kȁša ‛Grütze, Brei’ und 

káša ‛Löffel’ – kȁca ‛Brei’, šiša – Cica ‛(Schnaps)flasche’ (ugs.) – weibl. Vor-

name’, mȁša ‛Schürhacken, Schüreisen’ und Máša ‛weibl. Vorname’ – máca 

‛Kätzchen’, rȁša ‛grobe bäuerliche Stoffart’ und Ráša (Kosename von 

Rȁd  ī ) – Ráca (männl. Vorname), šáša – cáca ‛Maisstroch, Kukuruzstroch – 

Frau (ugs.)’ und Cáca (weib. Eigennamen), vȑša – v ca ‛Flechtkorb, Metallha-

ken für den Fischfang –lebhafte, fahrige Frau, von vȑcati (zappeln)’, golìšav – 

golìcav ‛nackt, bloss – kitzlig’, déša – dèca (ekav.) ‛Hyp. von d(j)ȅ ē  
‛Schwager, Brautführer – Kinder’, bȕša – búca ‛kleines, bauchiges, kurzhörni-

ges Gebirgsrind – pausbäckige Frau’, Zdràviša – zdrȁvica ‛männl. Vorname – 

Trinkspruch, Tischrede, Toast’ und zdràvica ‛unfruchtbarer, harter Boden, un-

geackerter Boden’ b) Vornamen Góša – Góca, Đ  iša – Đȕrica, Dòbriša – 

Dòbrica, Dràgiša – Dràgica, Jáša – Jáca, Jòviša – Jòvica, Jùriša – Jȕrica. 

13. Die Affrikaten ʧ und ʨ sind verschmolzene Laute, die aus ei-

nem ersten explosiven (t) und einem zweiten frikativen Element bestehen (ʧ: t 

+ ʃ, ʨ: t’ + s’), die jedoch bei der Aussprache niemals völlig mit ʃ und ʦ iden-

tisch sind. Die Affrikate ʨ entstand durch die Jotierung von t (ʒ  aus d und g): 

brȁća ‘die Brüder’, Ćì il ‘Vorname’ und ʧ durch die 1. Palatalisierung: vûk – 

vûče ‘Wolf (Nom.) – Wolf (Vok.)’. Die Konsonanten ʧ und ʨ sind identisch in 

Bezug auf die Artikulationsart, jedoch unterschiedlich hinsichtlich des Artiku-

lationsortes.
1
 Bezüglich ihrer Artikulationsart sind sie gleich, ein Unterschied 

liegt jedoch beim Artikulationsort vor. Der Konsonant ʧ ist ein appikaler Laut, 

der mit der Zungenspitze gebildet wird. Die Zunge beteiligt sich dabei mit einer 

                                                

1
 Stojan Novaković hält dazu fest: „Bei č berührt die Zunge den Gaumen in 

der Mitte zwischen den Berührungspunkten der Laute t und š […]. Zwei Berührungs-

punkte ergeben nie einen Laut, sondern zwei, und ich denke, dass das jedes Ohr leicht 

erkennen kann, obwohl man in č und t den Laut š (wie bei đ – d und j) hört, jedoch ist 

dieses č nicht št (wenn es isoliert ausgesprochen wird), sondern etwas Drittes“ (Nova-

ković 1873: 49). Mehr über die Artikulation dieser Affrikate siehe auch bei Miletić 

1933, 1960. 
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größeren Masse an der Bildung der Schranke, als dies bei der Artikulation von 

ʨ der Fall ist. Die Zungenspitze ist angehoben und berührt das Palatum. Die 

Lippen sind nach vorne gewölbt und leicht gerundet. Die Lippenbeteiligung ist 

deutlich merkbar. Die Zunge berührt den vorderen Teil des Gaumens. Der Arti-

kulationsort befindet in der Nähe des Velums. Der Laut ʧ kommt häufiger vor 

als ʨ: Ersterer steht im Gralis-Korpus auf der 20. Position (1,76%) und der 

zweite an der 16. (1,17%).  

Bei der Artikulation des Konsonanten ʧ ist die Zungenspitze angeho-

ben und berührt das Palatum, die Lippen sind nach vorne gewölbt und gerun-

det: čȁk ‛sogar‛, čȁs ‛Stunde, Moment’, vȅčē(r) ‛Abend’,  âč ‛Schwert’,  účak 

‛Mittagessen’, čò (j)ek/čȍv(j)ek ‛Mensch, Mann’. Bei ʨ wird im Unterschied 

zu ʧ die Zungenmasse weiter nach vorne geschoben, bis die Zungenspitze die 

untere Zahnreihe berührt. Bei der Artikulation des Konsonanten ʨ befindet sich 

die Zungenspitze hinter den unteren Schneidezähnen, die Lippen sind nicht 

gerundet und nur wenig gedehnt: ćûk ‛Steinkauz, Steineule’, kȕća ‛Haus’ vȍće 

‛Obst’, ìći ‛gehen’, nôć ‛Nacht’. Der Konsonant ʨ zählt zur Gruppe der wei-

chen Affrikaten, die im vorderen Teil des Mundraumes entstehen. Der Konso-

nant ʨ ist ein laminaler Laut, an dessen Artikulation sich der vordere Zungen-

bereich beteiligt, nicht jedoch die Zungenspitze, die sich hinter den unteren 

Schneidezähnen befindet. Der hintere Teil der Zunge weicht mehr in Richtung 

des Palatums ab als bei der Artikulation von ʧ. Während ʧ eher im dentalen 

Bereich gebildet wird, entsteht ʨ mehr oder weniger bei den Alveolen. Die 

Zungenspitze befindet sich hinter den unteren Schneidezähnen. Die Lippen 

sind nicht gerundet und nur wenig gedehnt. Die Lippenbeteiligung ist weniger 

bemerkbar als bei ʧ. Die Zunge berührt den alveolaren Bereich, und der Artiku-

lationsort befindet sich näher bei den Zähnen.  

 

 



 

Abb. 24: Artikulationsraum der Laute ʧ und ʨ siehe: durchgehende Linie –– ʧ,  

unterbrochene Linie --- ʨ (Miletić 1960: 41) 

 

Abb. 25: Artikulation des Konsonanten ʧ (Škarić 1991: 131) 

Der deutlichste Unterschied zwischen ʧ und ʨ entsteht auf Grund der 

Größe des Resonators im vorderen Teil des Mundes. Bei der Artikulation von ʧ 

ist der Ansatzraum im vorderen Mundbereich vergrößert (mit verringerter Öff-

nung), und dieser Konsonant ist von seiner Frequenz her niedriger als ʨ, bei 

dem der Ansatzraum verkleinert ist und der eine höhere Frequenz aufweist (ei-

ne kleinere Fläche erzeugt eine höhere Frequenz). Auf Grund dieser höheren 

Frequenz wird ʨ als weicher empfunden, während ʧ angesichts seiner niedrige-
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ren Frequenz härter erscheint. Dies bestätigt das Audiomaterial aus dem Gralis 

Speech-Korpus.
2
 

Der Konsonant ʧ im Komparativ bȕčnije ‛lauter’ hat im Gralis Speech-

Korpus folgende Formantenwerte: 

Nr. ʧ in bȕčnije ‛lauter’ F1 F2 F3 

1 bjelovar_006k 2.372,28  2.649,81  4.674,31 

2 mostar_003k 2.280,26  3.593,05  4.697,12 

3 mostar_005k 2.153,01  3.077,27  4.724,07 

4 sarajevo_001k 2.628,63  3.376,27  5.163,63 

5 zagreb_010k 1.609,47  3.405,91  4.963,79 

6 graz_004s 3.111,13 3.946,31 4.520,26 

7 novi_sad_003s 2.993,22 3.136,81 4.922,80 

8 novi_sad_005s 2.641,75 3.497,23 4.880,18 

9 novi_sad_002s 1.913,82  3.026,56  4.987,44 

10 beograd_001s 2.321,05  3.057,15  4.761,31 

11 beograd_002s 2.042,79  2.992,29  4.843,60 

12 graz_003b 2.081,25  3.427,91  4.936,76 

13 graz_005b 2.966,39  3.502,89  4.764,15 

14 sarajevo_003b 1.955,93  3.023,59  4.446,57 

15 sarajevo_004b 1.647,94  3.093,81  4.812,13 

Durchschnitt. 2.314,59 3.253,79 4.806,54 

Tab. 76: Der Konsonant ʧ im Komparativ bȕčnije ‛lauter’ im Gralis Speech-Korpus 

Im Adverbialpartizip der Gegenwart lȁj ći von lȁjati ‛bellen’ weist der 

Konsonant ʨ folgende durchschnittlichen Werte auf: F1 2.497,43, F2 3.529,15, 

F3 4.653,71. 

Nr. ʨ in lajući ‛bellen’ F1 F2 F3 

1 mostar_003k 2.085,83 3.440,45 4.668,43 

2 mostar_005k 2.751,58 3.385,57 4.185,46 

3 zagreb_010k 1.641,37 3.535,74 5.054,85 

4 novi_sad_003s 2.344,92  3.933,40  4.707,20 

5 novi_sad_005s 2.983,62  3.516,13  4.843,86 

6 novi_sad_002s 2.070,32  3.884,34 4.543,79 

7 sarajevo_004s 2.677,48  3.260,93 4.603,49 

                                                

2
 Die angeführten Messungen der akustischen Werte wurden von Sandra Forić 

im Programm „Praat“ durchgeführt. 



8 beograd_002s 2.803,78  3.605,60  5.065,23 

9 graz_005b 2.947,94  3.917,83  4.581,16 

10 sarajevo_003b 2.289,64  3.200,46 4.115,80 

11 sarajevo_004b 2.875,25  3.140,15  4.821,58 

Durchschnitt. 2.497,43 3.529,15 4.653,71 

Tab. 77: Der Konsonant ʨ im Komparativ lȁj ći (von lȁjati ‛bellen’)  

im Gralis Speech-Korpus 

Unten stehende Abbildung zeigt das Phonem ʧ in bȕčnije ‛lauter’ in 

einer im Programm Praat vorgenommenen Spektralanalyse. 

 

Abb. 26: Phonem ʧ in bȕčnije ‛lauter’ (Gralis Speech-Korpus) 

Die folgende Darstellung illustriert das Spektrogramm des Phonems ʨ: 

 

Abb. 27: Phonem ʨ in lȁjući von lȁjati ‛bellen’ (Gralis Speech-Korpus) 

Draga Zec hält dazu fest: 

„Die Form der Zunge ist bei der Artikulation der appikalen Konsonan-

ten č und dž konvex, was unter der Zunge zur Bildung eines so ge-

nannten Unterzungenraumes führt, während bei der Artikulation der 

laminalen Konsonanten ž und đ die Zungenform eine konkave ist und 
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der Unterzungenraum gänzlich ausgefüllt ist. Der Unterzungenraum, 

der bei der Artikulation von č und dž entsteht, trägt zur einer Erhöhung 

der Kammer vor dem Schrankenraum (dopregradne komore) bei, wäh-

rend die Auffüllung des Unterzungenraumes bei der Artikulation von ć 

und đ zu seiner Verkleinerung führt“ (Zec 2003: 44). 

Dadurch, dass bei der Aussprache von ʧ die Lippen gewölbt und leicht 

gerundet sind, wird die Kammer vor dem Schrankenraum vergrößert. Anderer-

seits sind die Lippen bei der Aussprache von ʨ leicht geschürzt und in einer 

neutralen Lage, wodurch die Kammer vor dem Schrankenraum verkleinert wird 

oder unverändert bleibt. Draga Zec stellt weiters fest, dass bei ʨ die Okklusi-

onsphase deutlich kürzer ist als die Frikationsphase, während sich bei ʧ die Si-

tuation umgekehrt darstellt (Zec 2003: 44). Sie kommt zum Schluss, dass die 

Möglichkeit ausgeschlossen ist, dass sich ʧ und ʨ hinsichtlich ihrer Stridentität 

(Stridenz) unterscheiden (womit sich auch Pavle Ivić befasste), weil sich beide 

Laute durch hohe Amplituden auszeichnen, die höher liegen als diejenigen von 

typischen stridenten Konsonanten (Zec 2003: 47). Bei der Klassifizierung der 

Konsonanten in Bezug auf die Kammer vor dem Schrankenraum reiht sie ʧ bei 

den palatalen appikalen Obstruenten (größere Kammer vor dem Schranken-

raum) und ʨ bei den palatalen laminalen Obstruenten (kleinere Kammer vor 

dem Schrankenraum ein. 

14. Die Konsonanten ʨ und ʧ kommen in minimalen Paaren wie 

ćâr – čâr ‛Gewinn – Faszination, Zauber’, spavàćica – spavàčica ‛Nachthemd 

– Schläferin, Langschläferin’, ćélo ‛Glatze’ – čèlo ‛Stirn’ und čȅlo ‛Cello’, véće 

– vȅčē(r) ‛Rat (ekav.) – Abend’, kȕće – kȕče ‛Haus – Hündchen’ u. a. vor. 

Eine semantisch-differenzierende Rolle der Phoneme ʧ und ʨ tritt am 

häufigsten bei maskulinen Substantiven im Akkusativ Plural und bei Verben in 

der 3. Person der synthetischen Bildung des Futurs I auf, z. B.: Ja  vȉd m 

glasáče. ‘Ich sehe die Wähler.’ – Glàsaće za slobo du. ‘Er/Sie/Es wird für die 

Freiheit stimmen’. Diese Futurbildung ist typisch für das Serbische (im Kroati-

schen lautet die Futurform glà at će). Vgl.: 

Substan-
tiv 

Bedeutung 
Akkusa-

tiv Pl. 
Infinitiv 

Bedeu-
tung 

Futur I, 
3. P. Sg. 

 à āč Werfer bacáče bàcati werfen bàcaće 
 ì āč Wähler biráče bírati wählen bíraće 

  ìjāč 
Rasierap-

parat; Friseur, 
Barbier 

brijáče brȉjati 
rasieren, 
frisieren 

brȉjaće 

cr tāč Zeichner crtáče c  rtati zeichnen cȑtaće 
d  žāč Halter(ung) d ž če d  žati halten d  žaće 
 là āč Wähler glasáče glàsati wählen glàsaće 



  tāč 
Feuer(schlu-

cker) 
gutáče gùtati schlucken gùtaće 

ì  ač Spieler igráče ìgrati spielen ìgraće 

i  ìđāč 
Pfadfinder, 
Aufklärer 

i  iđáče i   đati 

aufklären, 
Pfadfin-
derei be-
treiben 

i   đaće 

jà āč Reiter jaháče jȁhati reiten jȁhaće 
 ènjāč 

(ek.) 
Wechsler 

menjáče 
(ek.) 

ménjati 
(ek.) 

wechseln 
ménjaće 

(ek.) 
nò āč Träger nosáče nósati tragen nósaće 

 k dāč Abzug okídače òkidati 
abziehen, 
ablösen 

òkidaće 

  nì āč Gründer osniváče osnívati gründen osnívaće 
 t à āč Öffner otvaráče otvárati öffnen otváraće 

p(j)è āč Sänger p(j)eváče p(j)ȅvati singen 
p(j)ȅva-

će 
plè āč Tänzer plesáče plésati tanzen plésaće 

plì āč Schwimmer pliváče plȉvati 
schwim-

men 
plȉvaće 

pokazì-
 āč 

Zeiger 
pokazíva-

če 
pokazíva-

ti 
zeigen 

pokazí-
vaće 

p  à āč Helfer pomaga če 
pomága-

ti 
helfen 

pomá-
gaće 

p tkì āč Hufschmied potkiváče potkívati 
beschla-

gen 
(Pferd) 

potkíva-
će 

p ekìdāč Unterbrecher predikáče prekídati 
unter-

brechen 
prekída-

će 
pribàda-

ča 
Sicherheits-

nadel 
pribàdače 

pribá-
dati 

anheften 
pribáda-

će 
pri-

pov(j)è-
dāč 

Erzähler 
pri-

pov(j)e-
dáče 

pripo-
v(ij)èdati 

erzählen 
pri-

pov(ij)è-
daće 

 è āč Schneider rezáče rȅzati schneiden rȅzaće 

 là āč „Aufschichter“ slagáče 
slágati aufstapeln slágaće 
slàgati lügen slàgaće 

 là āč Einleger ulagáče ulágati einlegen ulágaće 

  ìjāč „Einwickler“ uvijáče uvíjati 
einwi-
ckeln 

uvíjaće 

Tab. 78: Minimalpaare mit den Phonemen ʧ und ʨ 

Phonologische Korrelationen können zwei Substantive im Instrumental 

Singular/Plural bilden: 
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Substan-
tiv 

Bedeutung 
Inst. Sg. 
oder Pl. 

Substan-
tiv 

Bedeutung 
Inst. Sg. 
oder Pl. 

bȉč Peitsche bȉčem   će 
er, sie, es 

wird sein, sie 
werden sein 

bíćem 

čȅta 
militärische 

Einheit 
čȅtom 

Ć t  
(Vor-
name) 

Vorname Ćétom 

mȕčēnje Quälen 
mȕčē-
njem 

 úćenje Verrühren 
múće-
njem 

č  ȅlo Stirn čȅlima ć l  Glatzkopf ćelima 

Tab. 79: Minimalpaare im Instrumental von Substantiven 

In seltenen Fällen geht ein weibliches Substantiv eine Korrelation mit 

dem Futur I ein:  

Substan-
tiv 

Bedeutung 
Nominativ/ 
Akkusativ 

Pl. 
Infinitiv 

Bedeu-
tung 

Futur I, 
3. P. Sg. 

cv(j)ètača Karfiol cv(j)ètače cvjètati blühen cv(j)ètaće 

kàljača Gamaschen kàljače káljati 
besch-
mutzen 

káljaće 

l ća Linse léće l čiti (ek.) heilen lêčē (ek.) 
sapùnja-

ča 
Seifen-
schaum 

sapùnjače sapùnjati seifen sapùnjaće 

 dà ača 

Braut, hei-
rats-

fähiges 
Mädchen 

udàvače udávati 

ein Mäd-
chen 

verhei-
raten 

 d  aće 

Tab. 80: Minimalpaare im Nominativ/Akkusativ und Futur I 

Ein weibliches Substantiv kann ein Minimalpaar auch mit einer Form 

des Hilfsverbums biti (jesam) bilden: 

Sub-
stantiv 

Bedeu-
tung 

Nominativ/ 
Akkusativ Pl. 

Infinitiv Bedeutung 
Präsens, 
2. P. Pl. 

čȅta 
milit. 

Einheit 
čȅte bȉti/jèsam 

ihr werdet, 
Sie werden 

ćete 
(Enk.) 

Tab. 81: Minimalpaare im Nominativ/Akkusativ und Präsens 

In einer Korrelation mit einem Substantiv kann sich auch ein Adjektiv 

befinden: 

 

 

 

 



Substan-
tiv 

Be-
deu-
tung 

Inst. Sg. Adjektiv Bedeutung 
Dat., Lok. 

Sg. 

jà āč Reiter jàháčem jà aćī reitend jàhaćē  

Tab. 82: Minimalpaar von einem Substantiv und einem Adjektiv 

In seltenen Fällen wird ein Paar mit einem Diminutiv und dem Futur I 

gebildet: 

Motivirendes 
Substantiv 

Bedeutung 
Dimi-
nutiv 

Infini-
tiv 

Bedeu-
tung 

Futur I, 3. 
P. Sg. 

kàpa Kappe, Mütze kàpče kȁpati tropfen kȁpće 

Tab. 83: Minimalpaare eines Diminutivs und des Futur I 

Es gibt Fälle, in denen eine phonematische Opposition nur von Verbal-

formen gebildet wird: 

Infinitiv 
Bedeu-

tung 

Präsens, 
3. Pers. 

Sg. 
Infinitiv Bedeutung 

Futur I, 3. 
P. Sg. 

l čiti heilen lêčē 
létati 
(ek.) 

fliegen lêće (ek.) 

zavíkati 
zu 

schreien 
beginnen 

 à īčē zàviti einrollen zȁviće 

(u)kȍ ičiti (ein)bin-
den 

(u)kòriče (u)kòriti tadeln, rügen (u)kòriće 

p   kati 
schlürfen, 

löffeln 
pòsrčē  pòsrtati straucheln pòsrćē  

nadvíkati 
über-

schreien 
nàd īčē 

nàdviti 
se 

sich beugen 
über etwas 

nȁdviće se 

Tab. 84: Minimalpaare der 3. Pers. Präs. Sg. und der 3. Pers. des Futur I 

Beide Verbalformen können im Passiv vorkommen: 

Infinitiv Bedeutung 
Präsens, 3. 

P. Pl. 
Infinitiv Bedeutung Passiv 

p   ći 
(ek.) 

fällen 
posèčen 

(ek.) 
pòsetiti 

(ek.) 
besuchen 

pòsećen 
(ek.) 

mȕčiti quälen, 
foltern 

mȕčen mútiti rühren mûćen 

Tab. 85: Minimalpaare der 3. Pers. Präs. Pl. und des Passiv 

Es gibt Fälle, in denen ʧ und ʨ keine semantische Differenzierung 

zwischen zwei Wörtern bewirken:   šča –   šća ‘Garten’. Dies sich zeigt be-

sonders bei Nachnamen, z. B. Milíče ić – Milíće ić, Vȕkče ić – Vȕkće ić.  

An der Fuge zweier Lexeme tritt manchmal folgende phonologische 

Korrelation auf: túčē   (< tûći ‘schlagen’) – tû ćemo ‘wir werden hier…’, 
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zȅ ljāče (<  è ljāk ‘Landsmann’) – zèmlja će ‘das Land wird…’, tòčē (< tòčiti 

‘gießen’ – tô će ‘das wird…’, zȁčela (<  àčeti ‘schwanger werden’) – za ćéla 

‘für den Glatzkopf’, dòkūčē (< d kúčiti ‘erreichen’) – dȍ kuće ‘bis zum Haus’. 

15. In den BKS-Standardsprachen kommt der Konsonant ʣ in der 

Interjektion ʣȉn für die Klangnachahmung hoher Zischlaute vor. Obwohl ʣ als 

Phonem im Paar mit ʧ und ǯ auftritt (ʣȉn – čîn ‛Akt, Tat, Handlung’ – džîn/džȉn 

‛Riese/Gin (alkoholisches Getränk)’, stellt es kein Phonem in den BKS-

Standardsprachen dar. 

16. Der Konsonant r ist ein Zungenspitzen-r, das durch Rollen der 

Zungenspitze und durch Schwingen des Zäpfchens gebildet wird. Dieses Pho-

nem steht nach der Häufigkeit im Gralis-Korpus mit 8,21% auf dem vierten 

Platz. 

Der Laut r kann konsonantische und vokalische Funktion haben. Als 

reiner Konsonant kommt er in allen Positionen vor: a) im A n l a u t  –  râd 

‛Arbeit’, rȅpa ‛Rübe’, rȉba ‛Fisch’, rȍba/ròba ‛Ware’, rúka ‛Hand’, b) in der 

W o r t m i t t e  – aréna ‛Arena’, êros ‛Eros’, Iréna ‛Irene’, òrah ‛Haselnuss’, 

ùred ‛Büro’, (c) im A u s l a u t  –  àj ā  ‛Ajvar’, à pē  ‛Ampere‛, kèfī  

‛Kefir’, gȍ ō  ‛Rede’, kȅn ū  ‛Känguru’. Dabei gibt es zwei phonematische 

Kombinationen: Vokal + r und r + Vokal. In der ersten Verbindung tritt im 

Gralis-Korpus das Paar or am häufigsten auf, gefolgt von ar, er, ir und ur. 

Vokal + r Anzahl % 

or 65.100 31,64 

ar 57.859 28,12 

er 41.619 20,23 

ir 23.280 11,32 

ur 17.875 8,69 

Insgesamt 205.733 100,00 

Tab. 86: Kombinationen Vokal + r im Gralis-Korpus 

Die prozentuellen Werte weisen nachstehende Reihenfolge auf: 

http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/MorphoGenerator/count.php?str=or
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/MorphoGenerator/count.php?str=ar
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/MorphoGenerator/count.php?str=er
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/MorphoGenerator/count.php?str=ir
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/MorphoGenerator/count.php?str=ur


 

Abb. 28: Die prozentuelle Verteilung der Kombination Vokal + Konsonant r 

im Gralis-Korpus 

Bei der Kombination r +Vokal herrscht in Bezug auf die Frequenz die 

gleiche Reihenfolge: 

r + Vokal Anzahl % 

ra 159.284 33,53 

re 112.731 23,73 

ri 98.107 20,65 

ro 66.182 13,93 

ru 38.801 8,17 

Insgesamt 475.105 100,00 

Tab. 87: Kombinationen r + Vokal im Gralis-Korpus 

Die Kombination des Konsonanten r + Vokal weist im Gralis-Korpus 

folgende prozentuelle Verteilung auf: 
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or ar er ir ur 

http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/MorphoGenerator/count.php?str=ra
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/MorphoGenerator/count.php?str=re
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/MorphoGenerator/count.php?str=ri
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/MorphoGenerator/count.php?str=ro
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/MorphoGenerator/count.php?str=ru
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Abb. 29: Die prozentuelle Verteilung der Kombination Konsonant r + Vokal 

im Gralis-Korpus 

Doppeltes r kommt nur in Interjektionen (brr, krrc), anderssprachigen 

Eigennamen (Harry Potter, José Manuel Barroso, Ringo Starr), Firmennamen 

(kompanija Barr – Pharmaceuticals iz New Jerseya), Fremdwörtern und Ent-

lehnungen (corruption) vor. 

Wenn r eine vokalische Funktion zukommt, wird es als silbenbilden-

des (silbisches, sonantisches, vokalisches) r  bezeichnet, das verschiedene 

Kombinationen mit anderen Konsonanten eingeht. Silbenbildendes r  kommt im 

Gralis Text-Korpus nach den Konsonanten b, ʦ, ʧ, ʨ, d, ʒ, f, g, h, k, m, p, s, t, 

v, z und ʒ vor. 

Die häufigste Kombination
3
 ist dabei v + r/r  (96): čavr ljati ‛tratschen’, 

čȅtvr t ‛Viertel’, če tvrt  ‛der vierte’, cvr čak ‛Grille, Zirpe’, č ȑknuti ‛stoßen, 

schlagen’, cvȑk t ‛Gezwitscher’, cvrku tati ‛zwitschern’, č   st ‛hart, fest’, i    ći 
‛fertig dreschen, aussetzen’, i zvrdati ‛eine Sache durch List eingehen, durch 

                                                

3
 In weiterer Folge werden zur Illustration nur besonders typische Beispiele 

angeführt. 
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Schlauheit entschlupfen’, iž   ljati v. von ž   ljati ‛kritzeln, viel und schlecht 

schreiben’, izvr nuti ‛umdrehen’, i zvrstan ‛ausgezeichnet, hervorragend’, ko   ča 

‛Locke’, ko   dža ‛Locke’, kvȑči a ‛Löckchen’, kvȑck nje ‛leicht und öfters ha-

cken’, kvȑga ‛Beule’, na jvrje dnij i ‛der fleißigste’, naš   ljati ‛v. von š   ljati 

(schlendern, bummeln)’, nepodvrga v nje ‛Nichtunterziehen, Nichtunterzie-

hung’, nepovr(j)e div ‛unverletzlich’, opo vrgnuti ‛demantieren’, oskrvlji vati ‛uv. 

entweichen, entheiligen’, osvr nuti se ‛sich beziehen’, o svrt/ȍsvrt ‛Rückblick, 

Rückschau, Besprechung’, po dvrgnuti ‛unterziehen’, po t  đen ‛bestätigt’, 

po   će ‛Gemüse’, p   jeđi vati ‛verletzen’, po   š/p   ši na ‛Oberfläche’, 

pri   žen ‛angebunden’, skrna viti ‛entweichen, entheiligen’, stvȑdnuti se 

‛verhärten’, svra b ‛Krätze’, svr bjeti/svr bjeti ‛jucken’, svȑdlo ‛Bohrer’, 

svrga vati ‛entthronen, absetzen, entheben’, svȑha ‛Zweck’, svrho vit (najsvrho-

vitiji) ‛zweckmäßig’, š   ljati ‛schleidern, bummeln’, svr šiti ‛vollenden, ab-

schließen’, svr stati ‛einreihen’, tvr d (na jtvȑđ ) ‛hart (der härteste)’, tvr dica 

‛Geizhals, Knicker’, tvr diti ‛härten, behaupten’, tvȑtka ‛Firma’,  t  đe nje 

‛Bestätigung, Befestigung’, ȕvrjeda ‛Beleidigung’, uvrje dljiv ‛beleidigend’, 

vr ba ‛Weide’, Vȑbnica ‛Ortsnamen’, vȑč ‛Krug’, vȑcati ‛schleuder, sprühen’, 

vȑcnuti ‛v. von vȑcati (schleudern, sprühen)’, vȑdati ‛ausweichen, auszuweichen 

suchen’, vrganj ‛Pilz’, vȑh ‛Gipfel’, vȑl t ‛Klippe, Felsklippe, Riff’, vȑl  
‛trefflich, tüchtig, vorzüglich’, vrli na ‛Tugend’, vȑlo ‛sehr’, vrlu dati 

‛umherirrenm herumirren, taumeln’, vr nuti se ‛zurück kommen’, vȑpca/vr pca 

‛Band’, Vr polje ‛Ort in Kroatien vȑpoljiti/vr poljiti se ‛unruhig hin und her rut-

schen’, Vȑša  ‛Stadt in Serbien’, vr šak ‛Spitze, Gipfel’, vr šiti ‛machen, ausfüh-

ren’, vȑška/vr ška/vr ška ‛geflochtener Korb; oberer Teil eines Pflanzenstengels’, 

vȑsn  ‛ausgezeichnet’, vr šnj k ‛Altersgenosse’, vr sta ‛Art, Sorte’, vȑt ‛Garten’, 

vr tjeti ‛drehen’, vȑtl r ‛Gärtner’, vr tlog ‛Wirbel, Strudel’, vr vjeti ‛schwirren’, 

vr zmati se ‛sich drehen, sich undrehen, schleichen’, zavrje đi ati ‛verdienen, 

wert sein’, za vrtanj ‛Schraube’, zavrzla ma/zavrzla ma ‛Verwicklung’, zvr jati 

‛leer sein’, zvr k ‛Kreisel’, ž   ljanje ‛Kritzeln, Kritzelei, Vielschreiberei’, 

ž   ljati ‛kritzeln, viel und schlecht schreiben’, ž   ljotina ‛Kritzeln, Kritzelei, 

Vielschreiberei’. 

An zweiter Stelle liegt t + r/r  – (82): batr gati se ‛rackern, sich abra-

ckern, sich quälen’, batr ljak ‛Stumpf (Arm, Bein)’, bȅstrz jni ‛ohne Rückstoß, 
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Rückschlag’, čet de s t ‛vierzig’, čet  naest ‛vierzehn’, čet   tak/čet   t k 

‛Donnerstag’, istr čati ‛auslaufen’, i strgnuti ‛v. aus etwas reißen, entreißen’, 

istreblje nje ‛Vernichtung’, istr ljati ‛abreiben, massieren’, i strzati ‛uv. zerrei-

ßen, unterbrechen, abbrechen, aus etwas reißen, entreißen’, kotr ljati ‛rollen’, 

Matrjo na ‛russ. weibl. eingenname’, nau  št   ‛zu Schaden’, ȍstrvo ‛Insel’, 

otr cati se ‛in Umrissen erscheinen, sich in Umrissen zeigen’, o  trgnuti ‛aus et-

was reißen, entreißen’,  t ežnje nje ‛Ausnüchterung’, pȁstrmka ‛Forelle’, Petr-

ju ša ‛Eigenname’, poda strijeti ‛unterlegen, ausbreiten, vorlegen, betten’, 

potr   šk /pȍt   ške/potrbu šk  ‛liegen auf dem Bauch’, potr   šn  ‛Adj. von 

pȍd (unter) + tr buh (Bauch)’, pretr nuti ‛erstarren, starr werden’, pro strijeti 

(prȍstrh) ‛unterlegen, ausbreiten, vorlegen, betten’, ra  strgnuti ‛in Stücke rei-

ßen, zerreißen, zerbrechen’,  ašt  kati se ‛sich zerstreuen’, rastr ljati ‛zerreiben, 

einreiben, einmassieren’, št  cati ‛spritzen’, št  čati ‛sich absondern, hervortre-

ten, hervorrangen, hervorstehen, sich emporheben, emporragen’, stȑgnuti 

‛abreißen, wegreißen’, stre  lica ‛Pfeil’, strelo vito ‛sehr schnell, pfeilschnell, 

bliztschnell’, stȑka ‛Zusammenlaufen, Ansammlung, Gedränge, Panik’, stȑm 

‛steil’, strmi na ‛steiler Abhang’, str n šte ‛Stoppelfeld’, str njika ‛Maisstroch, 

Kukuruzstroch’, str pati ‛hineinpferchen, zusammenpferschen’, strplje nje 

‛Geduld’, str pljiv (na jstr  pljivij ) ‛geduldig (der geduldigste)’, str šati 
‛hervortreten, hervorrangen, hervorstehen, sich emporheben, emporragen’, 

stȑšlj n ‛Hornisse’, str van ‛blutgierig’, str vina ‛Aas, Tierleiche, Kadaver’, 

tr buh ‛Bauch’, tr čati ‛laufen’, tr g ‛Platz’, tȑgnuti ‛reißen, ziehen rücken, zu-

cken’, tr k ‛Lauf’, tȑka ‛Wettlauf’, tr ljati ‛reiben, massieren’, tr n ‛Dorn’, tr nj k 

‛Brombeerstrauch’, tr nje ‛Dornen’, tr njina ‛Schwarzdornfrucht, Schwarzdorn-

pflaume’, tr nuti ‛erstarren’, tr pati ‛stopfen’, trpeza rija ‛Speisezimmer, Spei-

sesaal’, tr pjeti ‛erleiden, erdulden’, tr ščan ‛Rohr-’, Tr šić ‛Ortsnamen’, tȑsiti se 

‛sich befreien, jemanden loswerden’, tȑska ‛Schilfrohr’, Tr st ‛Triest’, tr stika 

‛Schilfrohr’, tr tica ‛Steiß, Steißbein’, tr tljati ‛nicht deutlich sprechen’, tr v nje 

‛Reiben, Reibung, Zwistigkeit, Uneinigkeit’, tȑz j ‛Zuckung’, tȑzati ‛zucken’, 

tr žni a ‛Markt’, tr žn  ‛Markt-’, tvr  d ‛hart’,   t  ča vati se ‛sich scheuen, zu-

rückhalten’, utr nuti ‛v. erstarren’, za strijeti ‛verhüllen, verdecken, bedecken’. 

Die dritthäufigste Verbindung bilden p + r/r  – bȅsprek ran ‛tadellos’, 

čep  kati ‛scharren, kratzen, stöbern’, isprskati ‛aussprühen’, ȉsprva ‛von Be-



ginn an’, i  p žiti ‘herausbraten’, kopr cati se ‛zappeln, strampeln’, lapr d nje 

‛Schwatzerei, Geschwätz’, lapr dati ‛schwatzen’, lepr šati ‛flattern’, napr tnjača 

‛Rucksack, Rückentrage, Tragkorb’, ȍp ečan ‛gegenteilig, konträr’, po pr sje 

‛Brustbereich’, pȑća t ‛stumpf’, pȑća  ‛stumpf’, pȑgav ‛jähzornig, reizbar, hef-

tig’, pȑgav st ‛Jähzorn, Reizbarkeit’, pr hnuti ‛aufflattern’, pȑh t ‛Schuppe’, 

pr  kno ‛Gesäss, Hinterteil’, pr  kos ‛Trotz’, pr kositi ‛trotzen’, Pr le ‛Eigenname’, 

pr  štati ‛sprudelln’, pȑšlj n ‛Wirbel’, pȑsluk ‛Weste’, pr snuti ‛spritzen’, pȑst 

‛Finger’, pȑst n ‛Ring’, pr tina ‛durch den Schnee gebahnter Pfad’, pȑtiti ‛einen 

Weg durch den Schnee bahnen’, pr tlj g ‛Gepäck’, pr va k ‛Erster, Meister 

(Sport)’, pȑv /pr v  ‛der erste’, pȑžina ‛Bandbank, Sandhügel’, še prtlja 

‛Stümper’, spr dati se ‛verspotten, spotten’,  p eča vati ‛(ver)hindern’, u(s)pr kos 

‛trotzdem’, u pr ti (pogled) ‛den Blick auf etwas werfen’, raspr skati 

‛zerstreuen’. 

Abschließend folgen: m + r/r  – i   ša viti ‛dünn werden’, mr cina 

‛Kadaver; gemeiner Kerl’, mȑčiti ‛dunkel machen, schwärzen’, mrcvariti 

‛quälen, schinden’, mȑdati ‛sich bewegen’, mȑgodan ‛finster, mürrisch’, 

mr  goditi se ‛mürrisch sein, finster blicken’, Mȑg d ‛männl.Vorname’, mȑlja 

‛Fleck’, mr  ljati ‛malen, kritzeln’, mr mljati ‛murmeln’, mȑm r ‛Gemurmel’, mr s 

‛Fett’, mȑša  ‛dünn’, mr  siti ‛durcheinander bringen; Fleisch essen’, 

mȑsk /mȑzak ‛fett’, mȑštiti  e ‛die Stirn runzeln’, mr tav ‛tot’, mȑva ‛Brösel’, 

mȑvica ‛kleines Brösel’, mȑviti ‛zerbröseln, zerstückeln’, mr ziti ‛hassen’, 

mr  žnja ‛Hass’, pȍ  čina ‛Verfinsterung’, smra d ‛Gestank’, smr ča/smȑča 

‛Fichte’, smr d(j)eti ‛stinken’, š   k ‛Schlauch, Pumpe’, š   kati ‛aufziehen (Na-

se)’, smr t ‛Tod’, k + r/r  – krrc ‛Interjektion’, Kr ca ‛männl. Eigenname’, 

kȑckati/kȑcnuti ‛knacksen’, kȑdo ‛Rudel, Herde’, kr dža ‛schlechter Tabak’, Kr  le 

‛Eigenname’, Kr leža ‛Eigenname, Miroslav Krleža’, kr  mak ‛Schwein; schlech-

ter Mann (in übertragenem Sinne)’, kȑ čiti ‛verteilen (ugs.)’, kȑme ‛Schwein’, 

kr ntija ‛altes, klappriges Auto’, kȑpa ‛Tuch, Fetzen’, kr pelj ‛Zecke’, kr pež 
‛wertloses Zeug’, kȑpiti ‛flicken’, Kȑšk  ‛Stadt in Slowenien’, kȑst ‛Kreuz’, 

kȑšten ‛getauft’, kȑt ‛zerbrechlich’, kr t la ‛Kartoffel (dial.)’, kr v ‛Blut’, kr vn k 

‛Übeltäter’, krza mak ‛Masern’, Kȑžišn k ‛Eigenname (im Slowenischen)’, 

lakr dija ‛Scherzbold’, ȍpskrba ‛Versorgung’, ȍpskrbn  ‛Versorgungs-’, skr b 

‛Sorge, Fürsorge’, skr bn št   ‛Sachwaltertum’, škȑge ‛Kiemen’, škȑg t 
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‛Knirschen’, s + r/r  – milo   đe/milo sr  đe ‛Barmherzigkeit’, milo srdni/milo sr  dni 

‛barmherzig’, nasr nuti ‛angreifen’, nȁsrt j ‛Angriff’, po srtati ‛wiederholt 

straucheln’, rasr diti se ‛böse werden’, Sȑbin ‛Serbe’, sȑča/sr ča ‛Glas (ugs.)’, 

sȑčan ‛Herz-’, sȑčan st ‛Herzlichkeit’, sȑce ‛Herz’, Sr  đ ‛Berg bei Dubrovnik’, 

Sr  đan ‛männl. Eigenname’, sr diti se ‛sich ärgern’, sr dž a ‛Wut, Ärger’, sr knuti 

‛schlürfen (Getränk)’, sr ljati ‛kopflos, unüberlegt in eine Richtung gehen’, 

sr ma ‛Silber’, sr na ‛Reh’, sr  nd ć ‛Rehbock’, sr p ‛Sichel’, sȑpsk  ‛serbisch’, sr ž 
‛Mark’, b + r/r  – bȑbljati ‛schwatzen, quatschen’, br log ‛Höhle, Grube’, 

bȑčkati (se) ‛plantschen’, bȑdo ‛Berg’, br đanin ‛Bergbewohner’, br k 

‛Schnauzbart’, Br lić ‛Eigenname’, br lja ‛Pfütze’, br ljati ‛schlampig arbeiten 

(ugs.)’, Br no ‛Ortsname, Brünn’, bȑnja ‛angeborener Fleck anderer Farbe beim 

Schafs- oder Ziegenmaul’, br  stiti ‛nagen, äßen (bei Tieren)’, br vno ‛Balken, 

Pfosten’, br z ‛schnell’, zbr zati ‛etwas schnell (schlecht) erledigen’, ʦ + r/r  – 

cr nica ‛Humuserde’, cr nj k ‛Rotwein; Armer, Elender’, cȑći ‛sterben, krepie-

ren’, cȑknuti ‛sterben, krepieren’, cr n ‛schwarz’, cr njo ‛Schwarzer (pejor.)’, 

cr psti ‛(aus)pumpen’, cȑkpa ‛Pumpe’, cȑta ‛Linie’, cȑtati ‛zeichnen’, cr v 

‛Wurm’, cr  kva ‛Kirche’, cȑv n/cr ven ‛rot’, crve nilo ‛Röte’, Crkve nica ‛Stadt in 

Kroatien’, h + r/r  – hr bat ‛Rücken’, hr čak ‛Hamster’, hȑđa ‛Rost’, hȑka 

‛Schnarcher’, hr kati ‛schnarchen’, hȑliti ‛eilen’, hȑpa ‛Haufen’, hrpte njača 
‛Wirbelsäule’, hȑskavica ‛Knorpel’, hr suz ‛Dieb’, hȑt ‛Windhund’, hr v č 

‛Ringer’, Hr v t ‛Kroate’, hȑzati ‛wiehern’, d + r/r  – dȑčiti  e ‛sich rühmen’, 

dr  htati ‛zittern’, nadr ljati ‛Schaden erleiden (ugs.)’, dȑmati ‛schütteln, rütteln’, 

dȑpiti ‛reißen, zerren’, dȑsk st ‛Frechheit’, dȑška/dr  ška ‛Griff’, po d ška 

‛Unterstützung’, dȑvo ‛Baum’, dȑven ‛hölzern’, dȑzak ‛frech’, dr žati ‛halten’, z 

+ r/r  –  a  ješe nje ‛Erlaubnis’, zbȑda-zdȍla ‛verworren, systemlos’, zbȑka 

‛Unordnung’, zȑcalo ‛Spiegel’, Zȑmanja ‛Fluss in Kroatien’, zȑnast ‛körnig’, 

zȑno ‛Korn’, zr nje ‛Körner’, g + r/r  – Gȑk ‛Grieche’, gȑlo ‛Kehle’, gr m 

‛Donner’, ʧ + r/r  – č   st ‛hart, fest’, č ȑga ‛Schnipper (mit den Fingern)’ ʒ + 

r/r  – žȑtva ‛Opfer’, ž  vanj ‛Mühlstein’, f + r/r  – fȑknuti ‛werfen (ugs., neg.)’.  

Nach den Konsonanten ʨ, ʒ , ǯ, i, l, ĺ, n, ń und ʃ kommt im Gralis-

Korpus kein sibenbildendes r   vor. 

17. Sibenbildendes r  bildet mit allen Vokalen minimale Paare: br k 

‛Schnurrbart’ – bȁk ‛Stierart’, bȍk ‛Seite’ – bȅk ‛Verteidiger (Sport)’, tr k ‛Lauf’ 



– t k ‛Lauf’, tȉk ‛ganz nahe’ – to k ‛Lauf, Fluss’, cr v – c v ‛Wurm – Rohr’ (e-

kav.), zvr  k ‛Kreisel’ – zvu k ‛Ton’, br lja ‛schlechter Schnaps’ – bȍlj  ‛besser’, 

bȉlja ‛Holzscheit’, br z ‛schnell’ – bȅz ‛ohne’, dȑška ‛Griff’ – Dȕška ‛weibl. Ei-

genname’, hȑpa ‛Haufen’ – hȍpa ‛Interjektion’, kȑt ‛zerbrechlich’ – kȁt 

‛Stockwerk’, ku t ‛Ecke’, kr  v ‛Blut’ – ko v ‛Schmiedehammer, Hammer zum 

Besetigen von Hufeisen’, kȑst ‛Kreuz’ – ko st ‛Knochen’, mr s ‛Fett (Nahrung)’ – 

mȉs ‛Miss’, pȑst ‛Finger’ – po st ‛Fasten’, Pr le ‛männl. Eigenname’ – pȁle ‛sie 

sind gefallen’, Pȅle ‛Pele (ehem. brasilianischer Fußballer)’, pȉle ‛Geflügel’, 

sr knuti ‛schlürfen’ – su knuti ‛entfliehen, weglaufen’, sr na ‛Reh’ – Sa na ‛Fluss 

in Bosnien’, Se na ‛Fluss durch Paris’, Tr st ‛Triest’ – tȁst ‛Schwiegervater’, tr g 

‛Platz’ – t g ‛Gewicht’ – to g ‛Gen. des Pron. ta j’, kȉt ‛Wal’ – ku t ‛Ecke’, Kr ca 

‛männl. Eigenname’ – kȁca ‛Fass’, kȑpa ‛Tuch, Fetzen’ – kȁpa ‛Kappe’ – ko p  

‛er, sie, es gräbt’ – Kȕpa ‛Fluss in Kroatien und Slowenien’, sr k ‛Schluck’ – 

so k ‛Saft’, vr sta ‛Reihe, Art, Gattung, Sorte’– Vi sta ‛Computer-

Betriebssystem’, vȑdati ‛schlängeln, in Kurven gehen’ – vi dati ‛auf natürliche 

Weise heilen, pflegen’, vo dati ‛herumführen’.  

18. Die Konsonanten l und ĺ unterscheiden sich durch ihre Artiku-

lation. Beim Laut l berührt die Zungenspitze die Alveole, nicht jedoch die obe-

ren Zähne und das Zahnfleisch. Die ganze Zunge ist gelockert. Bei ĺ berührt die 

Zunge den größten Teil der Alveole und bildet eine breitere Schranke. Die 

Zungenspitze stützt sich stark auf die untere Zähne auf. 

  

Abb. 30: Querschnitt des Mundrachens bei l (links) und ĺ (rechts) – 

Miletić 1960: 25, 32 

Der Konsonant l hat in der Verbform po stajale (von po stajati ‛werden’) im 

Gralis Speech-Korpus folgende akustischen Werte der Formanten. 
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l in pò tajale F1 F2 F3 

bjelovar_006k 970,872 459,524 529,84 

mostar_003k 550,27  1638,97  3.875,60 

mostar_005k 558,39  2.006,53  4.380,88 

sarajevo_001k 474,50  2.258,49  3.622,31 

graz_004s 544,56  3.032,63  3.722,50 

novi_sad_003s 499,47  1.921,36  3.911,44 

novi_sad_002s 7.57,241 716,47  3.682,68 

beograd_001s 1.062,06  2.469,43  4.044,44 

bihać_003b 472,74  1.707,15  4.532,56 

graz_003b 824,81  2.449,66  4.091,58 

sarajevo_004b 616,86  1.542,53  3.334,46 

Durchschnitt. 666,53 1.836,61 3.611,66 

Tab. 88: Akustische Werte des Konsonanten l in der Verbalform po  stajale  
(von po  stajati ‛werden’) in Gralis Speech-Korpus 

Im Adverb dȁlje ‛weiter’ weist der Konsonant ĺ folgende Formanten-

werte auf:  

ĺ in dȁlje F1 F2 F3 

mostar_003k 391,08  2.549,10  4.001,13 

mostar_005k 219,28  2.702,54  3.979,75 

graz_004s 381,79  3.546,20  4.712,25 

novi_sad_003s 410,20  2.000,73  3.878,08 

novi_sad_002s 417,13  2.249,04  4.578,28 

Durchschnitt. 363,90 2.609,52 4.229,90 

Tab. 89: Akustische Werte des Konsonanten ĺ im Adverb dȁlje ‛weiter’  

in Gralis Speech-Korpus 

Der Konsonant l kommt im Gralis-Korpus deutlich häufiger vor als ĺ: 

6,03% (9. Position) – 0,97% (22. Position). 

Zahlreiche phonematische Paare werden von l und ĺ gebildet: 

a) im A n l a u t : líga – ljȉga ‛Liga – schleimiger Mensch, Kriecher’, 

lòkati – ljȍkati ‛saufen – Ruf (Interjektion) zum Weglocken des Kalbes von der 

Mutterkuh während des Melkens’, lúda – ljȕda ‛Narr, Tor – Riese, Hüne’, 

ludòvati – ljudòvati ‛tollen, sich austollen – wie ein wahrer Mensch leben, sich 

derart benehmen’, b) in der M i t t e  bòlī – bȍljī ‛es schmerzt – besser’, lûdī – 

ljûdi ‛verrückt – Leute, Menschen’, dȍle – dȍlje ‛unten (ekav.) – unten (ije-

kav.)’, (oni) vȍlē – (bez) vȍlje ‛sie lieben – ohne Wille’, gȁla – gȁlja ‛Gala – 

schwarzes Schaf’, mȉla – mîlja/mȉlja ‛weib. von mio lieb – Meile’, smòla – 



smólja ‛Pech, Harz – beschränkter, dummer Mensch’, róla/rȍla – rólja ‛Rolle – 

faule Frau (reg. in der Lika)’, dóla – dólja ‛Tal – kleines Tal’, gòla – gólja 

‛nackte – Nackedei, Nackte/r/, Habenichts’, vòla – vȍlja ‛Gen. von vo(l) Och-

se’, dȕpla – dúplja ‛doppelte – Baum-, Nasen-, Bauch-, Mundhöhle’, bȕla/búla 

– búlja ‛türkische Frau – Person mit starrem Blick’, Púla – pȕlja ‛Ort in Istrien 

– türkische Münze (im Werte von 60 Para)’, kúla – kȕlja ‛Turm – Schmer-

bauch’ und kúlja ‛Polenta’, Kóle – kôlje ‛Pfähle, Pflöcke, Pfahlwerk’, mále – 

mȁlje ‛kleine (Adj.) – Flaum, Milchhaar’, bêlē – Bêlje ‛weißen – Be lje (Orts-

name)’, bíle – bîlje ‛(sie) waren – Pflanzen, Kräuter’, dále – dȁljē ‛(sie) gaben 

– weiter’, dȍle – dólje ‛unter – Pl. von dólja Talsohle’, Mìle – mîlje (milina) 

‛Mile (männl. Vorname) – Freunde, Vergnügen, Lieblichkeit, Anmut’, nèmile – 

nȅ īlje ‛unliebe (3. Pers. Pl. weibl.) – Ungnade, Ungunst, Unwillen’, bòlē – 

bȍlje ‛(sie) schmerzen – besser’, topòle – tòpōlje ‛Pappel – Pappelholz’, c) im 

A n l a u t  und in der W o r t m i t t e : lùla – ljúlja/ljȕlja (zool.) ‛Pfeife – Hyp. 

von ljùljāška und ljûljka Schaukel’, lȕtkast (lud) – ljȕtkast ‛puppenhaft, Pup-

pen- – bitterlich’. d) im A u s l a u t : mâl – mâlj ‛klein – Stampfer’. 

Die beiden Konsonanten l und lj unterscheiden manchmal die ekavi-

sche von der ijekavischen Aussprache: lȅtnjī – ljȅtnjī ‛sommerlich’, lȅpšē – 

ljȅpšē ‛schöner’, lȅpota – ljȅpota ‛Schönheit’, lekòvit – ljekòvit ‛heilsam’, lȅtō  
– ljȅtō  ‛diese Jahr, heuer’, lê ā – ljèvāk ‛linke – Linkshänder’. Sie differenzie-

ren verbale Formen (Perfekt) von substantivischen (Nom., Akk. und Vok. Sg.): 

Infinitiv Bedeutung 
Perfekt (3. P. 

Sg., weibl.) 

Nom. Sg. 

Substantiv 
Bedeutung 

bòsti stechen bòla bólja Subst. 

dòjiti säugen dòjila dòjīlja (das) Säugen 

dvòriti hofieren dvòrila d ò īlja (das) Hofieren 

i spiti austrinken ìspila ìspilja (das) Austrinken 

mèsti mahlen mèla mélja (das) Mahlen 

mòliti bitten mòlila mòljīla (das) Bitten 

nòsiti tragen nòsila nò īlja (das) Tragen 

nȕditi bieten nȕdila n dīlja (das) Bieten 

òbiti einschlagen òbile ò īlje Überfluss 

pȁsti fallen pȁla pȁlja (das) Fallen 

pȁziti aufpassen pȁzila pà īlja (das) Aufpassen 

poròditi  gebären poròdila p  òdīlja (das) Gebären 
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po vesti benehmen pòvela pòvelja Urkunde 

prȁti waschen prȁla prȁlja (das) Waschen 

prȅsti spinnen prȅla prêlja/prȅlja (das) Spinnen 

ròditi gebären ròdila  òdīlja (das) Gebären 

sȅsti (e-
kaw.) 

sich setzen sȅla sélja (das) Setzen 

šȉti nähen šȉla šȉlja/šîlja (das) Nähen 

súditi urteilen súdila   dīlja (das) Urteilen 

svòditi 
zusammen-

führen 
svòdila   òdīlja 

(das) Zusam-
men-führen 

tkȁti weben tkȁla tkȁlja/tkâlja (das) Weben 

trȁti reiben trȁla trȁlja (das) Reiben 

tȑti reißen tȑla tȑlja (das) Reißen 

uobráziti 
sich vor-
stellen 

uobrázila     à īlja (das) Vorstellen 

vòditi führen vòdila  òdīlja/vòdilja (das) Führen 

zbȉti einschlagen zbȉla zbílja (das) Einschlagen 

žȅti mähen žȅla žèlja Wunsch 

žèljeti wünschen žèle žèlje 
 Wünsche (Nom., 

Akk. Pl.) 

Tab. 90: Minimalpaare von Formen in der 3. Pers. Sg. im Perfekt und im 

Nominativ Sg. von Substantiven 

Dieser Unterschied kann durch einfache Sätze anschaulich demons-

triert werden: Prȁlja je prȁla. ‛Die Wäscherin wusch.’ – Prȅlja je prȅla. ‛Die 

Spinnerin spann.’ – Ròdīlja je ròdila. ‛Die Wöchnerin gebar.’ – Šȉlja je šȉla. 

‛Die Näherin nähte.’ – S òdīlja je svòdila. ‛Die Kupplerin verkuppelte.’ – 

Tankòp ēlja je tànko prȅla. ‛Die Feinspinnerin spann dünne Fäden.’ – Tkȁlja je 

tkȁla. ‛Die Weberin webte.’. 

19. Die Artikulation der Nasale n und ń unterscheidet sich 

dadurch, dass die Zunge bei ń auf den unteren Zähnen ruht und deutlich mehr 

angehoben ist als bei n.  



  

Abb. 31. Querschnitt des Mundrachens bei n (links unterbrochene Linie) und ń (rechts) 

– Miletić 1960: 37, 51 

Der Konsonant n in der Pluralform des Pronomens nȅk  ‛einige’ hat im 

Gralis Speech-Korpus folgende Formantenwerte: F1 – 351,02, F2 – 2.441,15, 

F3 – 4.302,85. 

Nr. n in nȅk  ‛einige’ F1 F2 F3 
1 bjelovar_006k 230,33 2.460,13 4.586,35 
2 mostar_003k 325,87 2.454,70 4.203,63 
3 mostar_005k 243,30 2.230,21 4.162,91 
4 sarajevo_001k 334,30 2.637,62 5.305,89 
5 graz_004s

4
 345,83 2.929,39 4.324,78 

6 novi_sad_003s 344,31 2.233,55 3.970,26 
7 novi_sad_002s 371,00 2.423,11 4.804,60 
8 beograd_001s 550,12 2.312,09 3.673,38 
9 graz_003b 414,16 2.289,55 3.693,87 

Durchschnitt. 351,02 2.441,15 4.302,85 

Tab. 91: Der Konsonant n in nȅk  ‛einige’ im Gralis Speech-Korpus 

In der Pluralform nji h des Personalpronomens o n, o  na, o no ‛er, sie, es’ 

weist der Konsonant ń folgende durchschnittlichen Werte auf: F1 – 353,95, F2 

– 2.547,03, F3 – 4.286,52. 

Nr. nj in njih ‛ihr’ F1 F2 F3 

1 mostar_003k 330,47  2.939,13  3.980,30 

2 zagreb_010k 282,35  2.162,94  5.058,33 

3 graz_004s 425,25  2.988,07  4.376,20 

4 novi_sad_003s 354,92  2.334,15  4.221,85 

5 novi_sad_002s 403,58  3.111,14  4.239,36 

                                                

4
 Der Sprecher artikulierte n und e sehr knapp aufeinander folgend, sodass die 

Grenze zwischen diesen Lauten nur schwer bestimmt werden konnte. 
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6 sarajevo_004s 399,05  2.335,88  4.086,88 

7 bihać_003b 325,93  2.255,12  4.689,32 

8 graz_003b 325,52  2.198,96  4.663,11 

9 sarajevo_003b 591,77  2.361,97  3.735,23 

10 sarajevo_004b 100,68  2.782,95  3.814,61 

Durchschnitt. 353,95 2.547,03 4.286,52 

Tab. 92: Der Konsonant ń in der Pluralform nji h  
des Personalpronomens o  n, o na, o no ‛er, sie, es’ 

Der Laut n ist der häufigste Konsonant im Gralis-Korpus (10,8%), 

während ń nur auf der 19. Position (1,24%) liegt. Beiden kann eine semantisch-

differenzierende Rolle zukommen, wie etwa in folgenden minimalen Paaren a) 

im A n l a u t : nȅga – njèga ‛Pflege (ekav.) – ihn’, Níva – njȉva ‛russ. Auto-

marke – Ackerfurche’, nȉska – njȉska ‛niedrig (weibl.) – Wiehern’, Nôrka – 

njôrka ‛weibl. Vorname – Alkenvogel (zool.)’, b) in der W o r t m i t t e : ȁna 

– ȁnja ‛weibl. Vorname – weibl. Vorname’, Bȑno –   njo ‛Brno/Brünn – Schaf 

oder Ziege mit weißem Fleck auf der Schnauze’, Dánu (Nom. von Name 

Dána) – dânju/dȁnju ‛am Tage, tagsüber’, lúna – lȕnja ‛Luna – lúnja Subst. 

von lúnjati schlendern, bummeln, herumziehen’, strȕne – strûnje ‛Saite (Pl.) – 

Handwerker, der Saiten herstellt’, tȕna – tȕnja ‛Thunfisch – Schnur, Angel-

schnur, Henkel’, mána – mȁnjā ‛Fehler, Mangel – Komp. von mala; klein’, 

rúno – rúnjo ‛Vlies, Schaffell – zotteliger Mensch’,   no –   njo ‛schwarz – 

Neger (pejor.)’, dȉnā  – dȉnjā  ‛Dinar (Währungseinheit) – Zuckermelonen-

bauer, -händler’, Dìnara – dìnjara ‛Gebirgskette der Dinariden – Zuckermelo-

nenschnaps’, kíno – Kínjo ‛Kino – männl. Name’, mȉna – Mȉnja ‛Mine – Minja 

(weibl. und männl. Vorname), mladìna – mlàdinja ‛Jugendzeit, Jungtiere, (jun-

ges) Geflügel, junger Weinberg, Neumond – Jugend, Jugendzeit’, Tína/Tȉna – 

tìnja/Tȉnja ‛weibl. Vorname – Schmutz’, c) im A n l a u t  und in der M i t t e  

des Wortes: nȍna/nóna – njónja ‛Großmutter – müder, träger Mann’, d) im 

A u s l a u t : sîn – sînj ‛Sohn – graufärbig’, čûn – čûnj ‛Kahn – Konus, Ke-

gel’.  

Sie können ebenfalls die Ekavica von der Ijekavica differenzieren: 

nȅžan/nêžan – njȅžan ‛zart, zärtlich, sanft, empfindlich’, nêžn /nȅžn  – 

njêžn /njȅžn  ‛zart, sanft’, Nèmica – Njèmica ‛Deutsche’, Nè ačkā – 

Njè ačkā ‛Deutschland’, nè ačkī – njè ačkī ‛deutsch (Adj.)’, nȅga – njȅga 

‛Pflege – ihn’.  

Diese Phoneme können semantisch Verbalformen (Passiv) und sub-

stantivische Formen unterscheiden. 



Infinitiv Bedeutung 
Passiv (3. 

P. Pl., 
weibl.) 

Nom. Sg. 
Substantiv 

Bedeutung 

aktivírati aktivieren aktì ī āne akti  i ānje Aktivierung 

akumulírati akkumulieren ak   l  āne akumulíranje 
Akkumulie-

rung 

akumùlisati akkumulieren ak   li āne ak   li ānje 
Akkumulie-

rung 

akcentírati betonen ak ent  āne ak ent  ānje Akzentierung 

àkcentovati betonen àk ent  āne àk ent  ānje Akzentierung 

amnestírati amnestieren a nè tī āne a ne t  ānje 
Amnestie-

rung 

analizírati analisiren anali ì āne anali   ānje 
(das) Analy-

sieren 

àn až  ati engagieren àn až  āne àn až  ānje 
(das) Enga-

gieren 

an až  ati engagieren an àžī āne 
an až  ānje/ 

an àžī ānje 

(das) Enga-

gieren 

bòdriti 
aufmuntern, 

anfeuern 
bòdrene  òd ēnje 

Aufmunte-

rung 

bròjiti zählen bròjene   òjēnje (das) Zählen 

vàditi ziehen vȁđene vȁđēnje (das) Ziehen 

vȉd(j)eti sehen vȉđene vȉđēnje (das) Sehen 

vòditi führen vȍđene  òđēnje 
(das) Führen, 

Leiten 

zàgaditi verschmutzen  à ađene  a ađ nje 
(das) Ver-

schmutzen 

Tab. 93: Minimalpaare von 3. Pers. Pl. weibl. des Passivs und im 

Nominativ/Akkusativ Sg. von Substantiven 

20. Die Laute ĺ und ń zeichnet ein sehr enges Verschmelzen von l 

+ j bzw. n + j aus, wobei der j-Laut ganz in l oder n aufgehen muss. vȍlja 

‛Wille‛, ljúbav ‛Liebe’, Ljìljana ‛weibl. Eigenname’; pânj ‛Baumstumpf’, njȉva 

‛Acker, Feld’, kȍnj ‛Pferd’. Die Aussprache von se lj k ‛Bauer’ als sel-jak oder 

bȁnja ‛Wanne, Bad’ als ban-ja lässt erkennen, dass es sich um Personen mit 

einer anderen Muttersprache handelt. 

21. Die artikulatorisch schwierigsten Laute für nicht muttersprach-

liche Personen sind ʒ  und ʨ. Der Konsonant ʒ  ist stimmhaft und ʨ seine stimm-

lose Entsprechung. Das Phonem ʨ liegt etwa in der Mitte zwischen ʦ und ʧ, die 

Zungenspitze berührt dabei die untere Zahnreihe, die Lippen sind etwas ge-

spreizt. 
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Abb. 32: Querschnitt des Mundrachens bei ʨ und ʒ  (Miletić 1960: 40) 

Die Laute ʒ  und ʨ werden gebildet, indem die Mitte der Zunge an den 

oberen Alveolen zunächst den Mund sperrt, woraufhin Luft durchgepresst 

wird. Von diesen beiden Konsonanten ist ʒ  stimmhaft und ʨ stimmlos. 

Die Artikulation des Konsonanten ʨ sieht folgendermaßen aus: Von ʧ 

ausgehend, verschiebt man den Laut durch Verlagern der Zungenmasse immer 

weiter nach vorne, bis die Zungenspitze die untere Zahnreihe berührt. Hat man 

den Laut ʨ annähernd getroffen, erhält man durch Hinzufügen des Stimmtons 

sehr leicht seine stimmhafte Entsprechung, den Laut ʒ . Dieser ist im Gralis-

Korpus selten vertreten und nimmt mit nur 0,34% die vorletzte (24.) Position 

ein. 

Die Konsonanten ʒ  und ʨ unterscheiden semantisch mehrere Wörter 

wie vȍđe – vȍće/vòće ‛Führer, Pl. – Obst’, Đéla – ćéla/ćȅla ‛Eigenname – Glat-

ze’, Đélo – ćélo ‛Eigenname – Glatzkopf’, Đȍja – ćòja ‛Eigenname – Dorf’, 

Đóra – ćóra ‛Eigenname – einäugige Stute’, Đúza – ćúza ‛Eigenname – Ge-

fängnis (ugs., Jarg.)’, léđa – léća ‛Rücken – Linse’, vȅđa – vȅćā ‛Augenbraue – 

größer (Komp., weibl. Sg.)’. 

22. Auch ʒ  bildet mit ʧ ein phonematisches Paar, z. B.: lúđēnje 

‛Irrewerden’ – lȕčēnje ‛Würzen mit Zwiebel oder Knoblauch’ und lúčēnje 

‛Trennen, Scheiden, Separieren’, s đa/Sȑđa – sȑča ‛wütender Mensch / Vorna-

me – Glas’, đȁvao – čȁvao ‛Teufel – Nagel’, Đélo – čèlo ‛Vorname – Stirn’ und 

čȅlo ‛Cello’, đȉp – čȉp ‛Jeep – Chip’, Đúka – čȕka ‛Eigenname – Gipfelareal, 

Spitze eines auf einer Seite steilen und auf der anderen flachen Berges, Uhr 

(Jarg.)’, đâk – čȁk ‛Schüler – sogar’, lèđen/lȅđen – lêčen (ekav.) ‛eisig – ge-

heilt’, lèđēnje – lèčēnje ‛Kristallisation – Heilung, Behandlung’. 



23. Es gibt Lexeme, die sich durch die Phoneme ʒ  und ǯ unter-

schieden. Vgl.: a) đâk – džâk ‛Schüler – Sack’, đȅm – džȅm ‛Kandare, Gebiss-

stange – Marmelade’, đȅ ē  (Dial.) – džèver ‛Brautführer – Ahorn’, džȉda/džída 

– đída ‛kurzer Speer – tapferer Bursche, Held’, c) Ràđa – Rȁdža ‛Eigennamen’, 

Mìđa – Mídža/Mȉdža ‛Eigenname’, bȕđa – búdža ‛Schimmel(pilze), wichtiger 

Mensch, Chef – Knüppel’. b) mlâđ – Mlâč ‛Neumond, junger Weinberg – 

Nachname’. Manchmal entsteht nut der formelle Unterschied: Màđā  – Màdžā  

‛Ungar’. 

24. Der Laut ʒ  bildet mit ʃ ebenfalls ein phonematisches Paar: a) 

Đéva – šéva ‛Vorname – Lerche’, Đéle – šêle/Šêle ‛Eigenname – Schelle, Ei-

genname (Hyp.)’, b) čȁđa – čȁša ‛Ruß – Glas’, gúđēnje – gúšēnje ‛Musizieren, 

Fiedeln – Würgen, Ersticken’, jȅđa – Jéša ‛Nahrung, Essen (Dial.), Feile – 

Vornamen’, Nȁđa – nȁša ‛Eigenname – unsere’, Néđa – Néša ‛Vornamen’, 

Néđo – Néšo ‛Eigennamen’, prȅđa – prȅša ‛Garn, Netz – Presse; Eile’, ráđa – 

Ráša ‛Arbeit (Ugs.), Rochen – Vorname’, sûđen – sûšen ‛(vor)bestimmt, be-

schieden – getrocknet’, c) bȕđ/bûđ – Bȕš ‛Schimmel(pilze), wichtiger Mensch, 

Chef – Eigenname’, tȕđ – tȕš ‛fremd – Dusche’. 

25. Weiters gibt es auch phonematische Paare mit ʒ  und ʦ bzw. ʃ 
und ʒ; ʒ  – ʦ: a) Đȕrica – cȕrica ‛Vorname – Mädchen’, b) bȕđa – búca 

‛Schimmel(pilze), wichtiger Mensch, Chef – pausbäckige Frau’, vȅđa – Véca 

‛Augenbraue – Vorname’, mèđa – méca ‛Grenze, Rain – Bär (dim.)’, Pȅđa – 

peca ‛Kosenname von Prȅd ā  – weinerliches Kind’, ʒ  – ʃ: Đúša – šȕša 

‛Vorname – hornlose Kuh, unwichtiger, unfähiger Mensch’, ʒ  – ʒ: Đênka – 

žênka ‛Vorname – Weibchen, Muttertier’, lâđa – láža ‛Schiff – Lügner’. 

26. Die Laute ʃ und ǯ unterscheiden sich dadurch, dass der erste 

stimmlos und Letzterer stimmhaft ist. Eine Verbindung von d und ʒ (beide 

stimmhaft) ergibt ǯ, dessen Lautwert dem englischen j entspricht. 

27. Die Konsonanten ʒ  und ǯ können ebenfalls eine semantisch 

differenzierende Rolle besitzen: đȅm – džȅm ‛Kandare – Marmelade’, đȍn – 

Džôn ‛Sohle – John’, đȕđa – džȕdža ‛kleiner, unwichtiger Mensch, kleines Tier 

– Zwerg’. 

Der Konsonant ʒ  in der Pluralform đ  i ‛Schüler’ hat im Gralis Spe-

ech-Korpus folgende Formantenwerte: 
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Nr. ʒ  in đ  i F1 F2 F3 

1 bjelovar_006k 2.655,98  3.268,40 - 

2 mostar_003k 3.484,11  4.108,47 - 

3 mostar_005k 2.649,96  4.125,11 - 

4 sarajevo_001k 1.977,58  3.959,92  4.804,28 

5 zagreb_010k 1.522,47  3.956,37 - 

6 graz_004s 3.021,20  4.250,92 - 

7 novi_sad_003s 2.053,78  4.306,46 - 

8 novi_sad_002s 2.984,12  4.608,34 - 

9 beograd_001s 2.285,35  4.532,79 - 

10 sarajevo_004s 2.853,00  4.044,21 - 

11 bihać_003b 3.014,15  4.939,54 - 

12 graz_005b 2.784,43  4.050,48 - 

13 sarajevo_003b 2.675,11  3.633,47 - 

14 sarajevo_004b 1.747,95  3.805,76 - 

Durchschnitt. 2.550,66 4.113,59 4.804,28 

Tab. 94: Der Konsonant ʒ  in der Pluralform đ ci ‛Schüler’ im Gralis Speech-Korpus 

In der Pluralform dže  mpere ‛Wolljacke, Weste’ weist der Konsonant ǯ 

folgende durchschnittlichen Werte auf: 

Nr. ǯ in džè pe e F1 F2 F3 

1 bjelovar_006k 1.648,22 3.122,74 5.090,10 

2 mostar_003k 3.359,23 3.908,47 - 

3 mostar_005k 2.576,61  4.075,76 - 

4 sarajevo_001k 2.065,67  3.584,67 - 

5 zagreb_010k 2.543,51  4.334,03 - 

6 graz_004s 2.087,00  4.053,84 - 

8 novi_sad_002s 3.101,23  4.856,33 - 

9 beograd_001s 1.991,73  3.004,72  4.605,50 

10 sarajevo_004s 2.654,51  3.244,34 - 

11 bihać_003b 1.761,49  3.341,08 - 

12 graz_005b 2.911,62  3.819,41 - 

13 sarajevo_003b 2.258,88  2.787,43 - 

14 sarajevo_004b 1.699,40  2.904,10 - 

Durchschnitt. 2.189,94 2.558,76 4.847,8 

Tab. 95: Der Konsonant ǯ in der Pluralform džèmpere ‛Wolljacke, Weste’  

im Gralis Speech-Korpus 

28. Der Konsonant ǯ kommt vor allem in türkischen Lehnwörtern 

und in Fremdwörtern vor: àmidža ‛Onkel’, bádža ‛Dachöffnung für der Rauch-

abzug’, bádžo ‛Schwager’, bȅdž ‛Abzeichen, Emblem’, búdža ‛Keule, Knebel’, 



dàidža ‛Onkel’, džȁbe ‛kostenlos’, dž da ‛Weg’, dž mija ‛Moschee’, džȁnum 

‛mein Lieber!, meine Liebe!, mein (liebes) Herz!, mein Schatz’, džehènem 

‛Hölle’, džèlāt ‛Henker, Scharfrichter’, džèmper ‛Pullover’, dženáza 

‛Begräbnis’, dže p ‛Tasche’, džepa rac ‛Taschengeld’, džȅzva ‛Kupferkanne zum 

Kaffeekochen’, dž dža ‛klingelndes Spielzeug, billiger Schmuck’, džìgerica 

‛Leber’, džìhād ‛heiliger Krieg’, džîn/džȉn ‛Riese’, džòkēj ‛Jockey’, džȍm-

ba/džòmba ‛Abgrund’, dž ma ‛muslimisches Gebet am Freitag Mittag’, 

dž mbūs ‛Chaos’, hȁdž/hadžìluk ‛Wallfahrt nach Mekka’, hàdžija ‛Pilger, Wall-

fahrer’, hȍdža ‛Hodscha’, Namen wie Dž fer, Džèmil(a), Džèvād. Der Laut ǯ 

steht im Konsonantensystem des Gralis Text-Korpus mit nur 0,05% auf der 

letzten (25.) Position. 

Der Laut ǯ bildet verschiedene minimale Paare, darunter ǯ – ʃ: a) džȁnk 

– šȁnk ‛Droge (ugs.) – Schank’, džárati – šárati ‛nachheizen – zeichnen, krit-

zeln’, džȉp – šȉp ‛Jeep – Pflock’, džùma – šȕma ‛muslimisches Gebet am Frei-

tag Mittag – Wald’, džéva – šéva ‛Lärm – Lerche’, b) Nídža – nȉša ‛Vorname – 

Nische’, Gádža – Gáša ‛Vornamen’, gúdža – gȕša ‛Heubündel – Hals, Kehle, 

Kropf’, kédžo – Kéš  ‛schlecht entwickelter, kränklicher Mensch – Nachname’, 

Mádža – Máša ‛Vornamen’, Mídža – Míša ‛Vornamen’, Mídžo – Míšo 

‛Vornamen’, c) džȕdža – šȕša ‛Zwerg – unbedeutender Mensch’, ǯ – ʒ: a) 

džȁba – žȁba ‛gratis, umsonst – Frosch’, Džána – Žȁna ‛Vornamen’, džȕdža – 

žȕža ‛Zwerg – Nachname’, b) Mádža – mȁža/màža,   ža ‛Vorname – Sack, 

Wachs, Einschmieren, Waage, Gewichtseinheit (50 kg)’, ǯ – ʧ: a) džâk – čȁk 

‛Sack – Schüler’, džárati – čárati ‛nachheizen – zaubern, hexen’, džȅp – čȅp 

‛Tasche – Flaschenverschluss’, džȉn – čîn ‛Gin – Tat, Akt’, džȉp – čȉp ‛Jeep – 

Chip’, džȕdo – čȕdo ‛Judo – Wunder’, b) nà āndža – nà ānča ‛Orange’, gúdža 

– Gûča ‛Heubündel – Ort in Serbien’, c) bȅdž – Bêč ‛Abzeichen, Emblem – 

Wien’, ǯ – ʨ: Mídža – Míća/Mȉća ‛Vornamen’, ǯ – ʦ: k dža –   ca 

‛minderwertiger, schlechter Tabak – Vornamen’. 

29. Die Sonore i, m und v kommen im Gralis-Korpus häufig vor 

und stehen innerhalb des Konsonantensystem auf vorderen Positionen: i an 

der 3. Stelle (8,33%), m auf der 6. (6,22%) und v an der 7. Position (6,14%). 

30. Der Konsonanten f kommt in erster Linie in Fremdwörtern vor: 

flȕīd ‛Fluid’, fjȍrd ‛Fjord’, fȁh ‛Fach’, fonètika ‛Phonetik’, f  št k ‛Frühstück’, 

fe dalì  a  ‛Feudalismus’, faši zam ‛Faschismus’, f ì ē  ‛Friseur’, fȁlš ‛falsch’, 
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fȉniš ‛Finish’, fókus ‛Fokus’, fȉkus ‛Ficus’, fètiš ‛Fetisch’. Dieser Laut ist sehr 

selten und steht im Gralis-Korpus auf dem 23. Platz (0,51%). 

31. Der Laut x hat die niedrigste Frequenz – im Gralis Text-

Korpus liegt er an der 18. Position (1,42%). 

 





 

 


