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Das Referat behandelt die artikulatori- o: a, eze in der Umgebung der VerschluB-
schen Korrelate der Sprechbewegungen der und Engekonsonanten untersucht, also Kvm
Zunge anhand des Rantgenfilms bei der Deu— wobei der letzte Konsonant zu verschie-
tune solcher Erscheinungen wie der fefite denen Silben angehvren kdnnte: KVK,KV:-K,
und lose AnschluB der Konsonanten im K‘J:K. Das bedeutet, daB alle drei Silben-
Deutschen. typen vertreten waren: offene, geschlossr

ne und die sogenannte quasi geschlossene
Silbe. Insgesamt wurden 6000 Bilder ge-Da der sogenannte feste und lose AnschluB messen.

der Konsonanten im Deutschen als Element
der intersilbischen Struktur des starken
und schwachen Silbenschnittes betrachtet
wird. ist es notwendig, die Deutung der
artikulatorischen Korrelate von dem

Standpunkt der allgemeinen Silben-
struktur ans zu verwirklichen und zwar in
Termini der Sprechbewegungen der Zunge.
In die vorliegende Untersuchung geht die
Annahme ein, daB die Spezifik des konsonan—
tischen An- und Auslautes einer Silbe
durch die Spezifik der Sprechbewegungen
bedingt wird, wobei der feste und der 10-
se AnschluB der Konsonanten sich ebenso

- Abb 1 Das radiale Abb 2 Das MeB-aus den Besonderhelten der Sprechbewegun- . ‘ ' -gen ergibt. Um Informationen fiber die KoordlnatenSVStem gerat von Barlnowa
Spezifik der SprechbeWegungen zu erlangen, Das Hauptziel der Untersuchung bestandmflBte man das Energierelief der Silbe in. darin, um den Moment des berganges VODallgemelnen Zflgen 'rekonstruieren. Es der lasenden Bewegung des Konsonanten amkommt bis jetzt in Frage, wie solche Be- Anfang der Silbe zu der schlieBenden Be-griffe wie Silbengipfel und Silbennaht mit_ wegung in drei Silbentypen festzustellen,zuverlaS81gen artikulatorischen Merkmalen der hypothetigch mit dem artikulatori-zu identifizieren waren.Die Untersuchung schen Silbengipfel identlfiziert wurde.ist gerade dieser Problematik gewidmet und Des radiale Koordinatensystem erwies sich
aufgrund des Rantgenfilms verwirklicht als ausreichend: jede lbsende sowie(Bfintgenanlage "GigantOS" von der Firma schlieBende Bewegung wurde in der HegelSlemens. Geschwindigkeit 50 Bilder pro Se- an zwei Koordinaten figiert- t, d, n, ts-kunde). Es wurde die Methodik der Abmes- °. _ an den Koordin ten 1 ' k - an densung gedes Blldes anhand des radialen Koordinaten 908, 123°5mit Zuénahme von 8Koordlnatensygtemsovon gem gyysiq}q;i§§hen und.° ., weicne ort nur an der KoordinateZeq§rum "b7’5 .015 s 30 , 45 , 60 . 0 , 120 fixiert wurden. Die spezifischen .120 , 150 , 180 (Abb.1) mit dem MeBgerflt Hebungen des Zungenruckens bei der Artl-von Bar1nowa.(Abb.2) das die Zungenlage kulation der Vokale wurden auch an den-in PrOZentangaben fixiert (Entfernung vom selben Koordinaten beobaghtet: u:,v ’ anZungenrucken bis zum Gaumen), wodurch ver- deg Koordinaten 90°, 120 ; 1:, I - 7.5:schiedene geometrische Konfigurationen der ‘ 15 . Fur die Kurzvokale der mittlerenMundhdhle bei verschiedenen Sprechern auf- Zungenlage 3,; waren oft die Angaben angehoben werdene' _ Grenzkoordinaten wichtig. Fur die Vokale.Als Sprechmaterlal dlenten deutsche Warter a: a war die Konsonantenumgebung entschervon Bmannlichen und 2 weiblichen native dend und zwar in der Umgebung von t, noSprechern gesprochen.. Es wurden die soge- waren die Angaben an der Koordinate 60nannten Schlusselvokale- a: a, u; v, i: I, ausschlaggebend.
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Tabelle 1

Plazierung des artikulatorischen Sil—
bengipfels in drei Silbenschnitten,
Mittelwerte der Zungenlage in den let
zten 20 msek vor dem VerschluB und
Tragheitsverzdgerung

Homorganische lfisende und schliefiende
Bewegung der Konsonanten

KV:-K 52% 43,4350 20 msek
KVK 75% 48,59>O 40 msek a: a
KV:K 66% 25,30>0 60 msek

(V2t1,Tat,Schatzi...)
KV:-K 40% 26,30>0 20 msek
KVK 85% 60,60>0 20 msek u: u
KV:K 57% 29,36>O 60 msek

(mutig, Mutti, tut...)

KV:-K 30% 19,20>0 20 msek
KVK 85% 15,18>0 40 msek i: I
KV:K 57% 29,29>O 20 msek

( Viehzucht, Lied, litt...)

KV:-K 30% A 22,22>0 40 msek
KVK 78% 26,29>0 20 msek e: 6
KV:K 40% 12,16>0 40 msek

(D-Zug, Beet, Bettooo)

KV:-K -
KVK 60% 53,5690 40 msek o: a
KV:K 40% 50,48ko 60 msek

( _ ’ P01, tot, Otto...)

Heterorganische lasende und schlie—
Bende Bewegung der Konsonanten
KV:—K -
KVK 70% 20,15>0 40 msek a: a
KV:K 53% 28,29fi0 60 msek

( Tag, miBachten...)

KV:-K -
KVK 60% 12,1550 20 msek u: z.-

. KV:K 40% 10,08>0 60 msek
(Zugang, Zug, gut, Zucht...)

KV:-K -
KVK 83% 20,2010 40 msek 1: I
KV:K 60% 20,19>0 40 msek

( Pieck, Pick, antik...)

KV2—K 80% 45,48>0 20 msek J
—’ Gott’ -,o-o)

Ebenso zweideutig sind die Ergebnisse
mit dem konsonantischen Auslaut g/k.Aber
zwei Erwagungen gestatten nicht, diese
Ergebnisse ohne weiteres auBer Acht zu
lassen. Erstens, wenn diese Erscheinung
in der Kontraststellung, d.h. 1m Rahmen
einer Silbe Oder eines Wortes betrach-
tet wird, so tritt eine rel .’ schnel-
1ere Bewegung auf 1m Vergleich mit der
16senden Bewegung. Der Unterschied gilt
nicht nur fur t , sondern auch fur :
toll 0<40,46 53,56>0; 0(36,38 55,6070
Gott 0<18,18 38,43>0; O<18,0§ 25,30V0
Schatzi 0<43,46 5570; 0.31,38 35,38>0
Zugang o<1o,2o 48,4270; 0428,20 48,38‘0

Sogar ffir die quasigeschlossene Silbe 1stéhnliches Verhéltnis oft vorhanden:
Li o<18,2o o 26,29>0
to 0(37,41 0 60,60>0
Weitere Beispiele in der Kontraststellung:Bettgcke 0 16,20 und Bettdecke 0 20,22;Zuggng 0 28,20 und Zuggnke?0 20,18 zei-
gen, daB die Sprechbewegungen fein ge-
schliffen sind und es ist nicht ausge-
schlossen, daB eine geringe Verzdgerung
auf die Silbennaht deutet.
Ans der Tabelle 1 ist es auch ersichtlich,daB die Tragheitsverzdgerung in Betracht
gezogen wurde. Diese Erscheinung folgt
auch aus der Ungleichméfligkeit der Sprech-
bewegungen. Abgesagt davon, daB einige Ter
1e des Zungenrflckens wéhrend der Artikula-
tion stabil bleiben kdnnen, vollziehen
sich die Bewegungen sogar an den Haupt-
koordinaten nicht gleichméfiig, d.h. nicht
gleiche Entfernungen 1n gleichen Zeitab-
schnitten, sondern mit Hemmungen. Einige
Hemmungen sind entgegengerichtet, aber
lassen sich nicht an allen Koordinaten
scheinen.
Betrachten wir diese Verzbgerung bei der
Artikulation des Vokals e: im Wort D-Zug:
Hie; gerdgn die Werte von 40 msek his 100
mse er uer d s V kals ang geb n:

o8 7 53 158. 30° 458 608 9o°120°
40 msek 22 24 22 24 23 20 13 16
60 msek 26 24 23 22 22 20 19 15
80 msek 22 g; 23 25 26 28 20 22
100msek 24 24 23 23 23 29 30
Die unterstrichenen Werte bezeichnen die
allgemeine Senkung des Zungenrfickens an
bestimmter Koordinaten , nach der wieder
eine Hebung des vorderen Zungenrflckens
eintritt, die mit dem VerschluB in weites
ran 20 msek endet. Diese Tragheitsverzd-
gerung geschieht immer nur nach der Um—
stellung, also nach dem Silbengipfel, und
unterscheidet sich 1m Zusammenhang mit dem
Silbenschnitt. In der offenen Silbe ent—
steht eine Trégheitsverzbgerung gegen das
Ende der Vokaldauer, in der quasigeschlos—
senen Silbe - nach dem Mittelpunkt, in der
geschlossenen Silbe kann fiberhaupt aus.
pleiben, was oft geschieht, oder in der
Endphase der Dauer. Manchmal kann man die
Spuren der Verzfigerungsogar 1m folgenden

‘ Konsonanten finden, z.B. wéhrend der Ar—
tikulation ts m w rt 8 hat 1: '

0° 7,535 158 308 45‘v3 60° 96°120°60 msek 12 o o 50 60 64 65 60
so msek 12 o o 52 62 65 68 64100msek 12 o o '56 5'9" 65 55 '55
Im Zeitabschnitt 80 msek senka d r gunggnrucken an den Koordinaten 30 45 90 12°beim vollen Verschlufl und in den nachsten
20 msek erhebt sich wieder.
Es kommt 1n Frage, ob mit dieser Verzfise'gun? iiue Silbennaht oder eine Folge der

ms e un an edeu
D1fferenz§ert§ Plagigrxégddes Silbengip‘
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-' ‘ t die bekannte Beschreibung
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ensen daB der nach dem fiesten Qnsc ie
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erzeugt wird als nao d losen

' ‘skussion uber den festen un _

gigcgluB der Konsgngntenogcggzgtdig gzgn

de genommen der D15 ussl D utschen fihn-

deutung der Vokaldauer 1m e D r ist

' sein. Das Merkmal der aue

:%:Es:uschwach wie das Merkmal desdfiszgn

'AnschluBes, weil beide keine Sgururedurch

soluten Eigenschaften haben un n Die

dmIVergleich zum Ausdnuck kemmin.le hfingt

endgultige Bewerfiun%1%le§2§§%§§%§§t mm
m Auss rac es 2

Egg Egkalen gesonderhelten der Spgegggr

ab.Als Element des Kunzvokals finn kann

folgenden Konsonanten 2m Denfisc eilbische

der feste AnschluB Eu? aiidtfiters

E scheinun betrach e .w . .

Die Erforsghung der feln gegchléfieggge’

SprechbeWegungen verlangt elne wgeges

mug des Sprechmaterlals, aber e-

sdmn in dieeer Pilotuntersnchungmgrkmale

zeigt worden war, konnen welter; zen wer-

derSilben- und Worttrennung ge un

den.
.

DieSprechbewegungen werden nicfigngfir von

dulphysiologischen Faktonen e n Silben-

sondern auch von den spez1f1ecn§ tion un-

Prosodik geregelt. Die KoartlkuD:r beste

terliegt auch dieser Regelung. der umge-

Beweis dafur wfire ein Vokal aus S enten

kflufien Reihenfolge der klelnen kgsfl ge—

zu SYnthetisieren. Z.B. es kannder umge-

lingen. aue u: im Wort Zug belt ein u:

kehrten Reihenfolgz derrgggmen e

im Wort ut zu ro u21e . . _

Akustiacie Korrglate des fasten uggiig-

sen AnschluBes anen durcn ate iegt

SChen Perzeptionsversuche i‘es ge

Werden.
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