
LEXIKOLOGIE

LEX I K O L O G I E &  LEX I K O G R A P H I E

LE X I K  –  Wo r t s c ha t z,  Wo r t s c ha t z k u n d e  (Lex i k o l o g i e),  Wo r t s c ha t z besc h re i b u n g  
(Lex i k o g r a p h i e)

D ie  deutsche  Wo r t k u n d e  beschä f t i g t  sich  nich t  nur  mi t  der  Hoc hsp ra c he,  sonde rn  auch  mi t  
reg io na l e n  D ia l e k t e n  (mit  deren  best i m m t e n  Chara k te r i s t i k e n  und  Ausd r ü c k e n),  mi t  soz ia l en  
Wo r t s c hä t ze n,  m i t  hist o r i s c he n  (Wor tscha t zen t w i c k l u n g  des  Deu tsc hen,  
Ent l e h n u n g s gesc h i c h t e  etc), fachsp ra c h l i c h e n  Ausd r ü c k e n ,  ….

LEX I K O L O G I E

Lex i k o l o g i e  ist  die  Leh re  von  den  Stru k t u r i e r u n g e n  im  Wo r t s c ha t z  und  unte rsuch t  die  
Bestand te i l e  einer  Sprache,  bzw.  von  Sprachen  al lgeme i n ,  und  versuch t,  zw i sc hen  den  
einze l ne n  lex i k a l i s c he n  Bestand t e i l e n  (Morp heme n,  Wö r t e r n,  festen  Wo r t g r u p p e n)  
Bez ieh u n ge n  und  Rege l n  festzus te l l e n.

Der  Term  Lex i k o l o g i e  ist  erst  sei t  wen i g e n  Jahrzehen te n,  etwa  ab  den  70er  Jahren,  
geb räu ch l i c h .  Er  war  zwar  schon  vorhe r  vorhanden,  aber  der  Term i n u s  „W o r t f o r s c h u n g“  war  
zuvo r  gäng i ge r.
Der  Wechse l  in  der  Term i n o l o g i e  geht  m i t  einem  Forsch un g s w e c h se l  einhe r,  die  Lex i k o l o g i e  
fo l g t  einem  stru k t u r a l i s t i s c he n  Ansa t z.
Für  die  Lex i k o l o g i e  ist  vor  al lem  die  Stru k t u r i e r u n g  des  Wo r t s c ha t zes  inte ressan t,  
Wo r t b i l d u n g  und  Etym o l o g i e  treten  dah i n te r  zurüc k.

[gebräuc h l i c h s t es  Lex i k o n  der  Sprach w i s se ns cha f t  (Bußman n)  def i n i e r t  Le x i k o l o g i e :  
Te i l w i s se nsc ha f t  der  Sprach w i s sens cha f t ,  insbesonde re  der  Seman t i k … . ]

LE X E M  > eine  Wo r t e i n h e i t
LE X I K O N  >
Ergebn i sse  der  Lex i k o l o g i e  > Wö r t e r b ü c h e r

L EX I K O G R A P H I E

Un te r  Lex i k o g r a p h i e  versteh t  man  den  An w e n d u n g s-  und  A r be i t s be r e i c h  der  Lex i k o l o g i e .  Sie  
beschä f t i g t  sich  mi t  der  Erste l l u n g  von  Wö r t e r b ü c h e r n  und  gre i f t  dabe i  auf  lex i k o l o g i s c h e  
Ergebn i sse  zurüc k,  bzw.  lie fe r t  neue  In f o r m a t i o n e n  zur  lex i k o l o g i s c h e n  Un te rsuc h u n g.

Wö r t e r  und  Wo r t s c h ä t ze  kann  man  semas i o l o g i s c h  und  onomas i o l o g i s c h  unte rsu chen.
Semas i o l o g i e  ist  die  Wo r t be d eu t u n gs l e h r e.
Onomas i o l o g i e  ist  die  Beze i c h n u n g s l e h r e  und  beschä f t i g t  sich  mi t  dem  Feld,  was  mi t  Wö r t e r n  
/ Lexemen  beze i c h ne t  w i r d  und  we l c h e  Wö r t e r  ich  fü r  dieses  und  jenes  zur  Ve r f ü g u n g  habe.

Semas i o l o g i e,  Onomas i o l o g i e,  Etym o l o g i e  und  Wo r t b i l d u n g  sind  die  Schwe r p u n k t b e r e i c h e  
der  Lex i k o l o g i e.  D ie  Phras i o l o g i e  gehö r t  zu  einem  ihre r  Nebenbe re i c h e.



1.) ONOMASIOLOGIE

BEZ E I C H N U N G S L E H R E
onoma  =  der  Name,  die  Bedeu t u n g
[Wissenscha f t  von  den  Namen,  Namen k u n d e  > Onomas t i k]
D ie  Onomas i o l o g i e  befass t  sich  mi t  dem  Inven ta r  der  Benennu n gse i n h e i t e n  die  eine  Sprache  
zur  Ve r f ü g u n g  hat  und  ih ren  Ordnu n g s p r i n z i p i e n.  Du r c h  diese  Ordn u n g s p r i n z i p i e n  kann  man  
einen  Wo r t s c ha t z  nach  versch i ede nen  Un te r g r u p pe n  aufg l i e de r n.

z.B.:  nach  einer  thema t i s c he n  Rei he: Druc k  > Buch
Fo l i a n t
Wä l ze r
Sch i n k e n
Schm ö k e r
…

Subre i he  > Il l us t r i e r t e

Das  übergeo r d n e te  Thema  „D r u c k “  bi rg t  best i m m t e  Me r k m a l e  in  sich,  die  die  
nach f o l g e n de n  Term i n i  einsch rä n k e n.

Du r c h  das  Au f s t e l l e n  von  Wo r t f e l d e r n  wer de n  Beze i c h n u n g e n  systema t i s i e r t  und  gradue l l e  
Bedeu t u n g s u n t e r s c h i e de  dargeste l l t .

Das  Gegen te i l  der  Onomas i o l o g i e  ist  die  Semas i o l o g i e ,  die  die  Bedeu t u n g  von  
Beze i c h n u n g e n  unte rsu ch t .

W i ssens cha f t s gesch i c h t l i c h  war  eine  bedeu ten de  Phase  der  Onomas i o l o g i e  die  der  „ W ÖRT E R  
UN D  S AC H E N “. D iese  Forsch un g s r i c h t u n g  stamm t  aus  …  und  war  An f a n g  der  20er  Jahre  sehr  
bedeu tsam.
Rudo l p h  Me r i n g e r
Z ie l  der  Rich t u n g  „Wö r t e r  und  Sachen“  war  die  wechse l se i t i g e  Erhe l l u n g  von  Wo r t-  und  
Sachgesch i c h t e.
Me r i n g e r  &  Me ye r- Lüb c k e  gaben  die  „Ze i t s c h r i f t  Wö r t e r  und  Sachen“  heraus,  die  1909  
geg rü n de t  wo r de n  war.  Ih r  Un te r t i t e l  laute te:  Ku l t u r h i s t o r i s c h e  Ze i t sc h r i f t  zur  Wö r t e r-  &  
Sach f o r s c h u n g.

[arb i t r ä r :  ein  grund l e ge n des  Kenn ze i c h e n  von  Wö r t e r n  –  in  der  Lex i k o l o g i e  aber  schwe r  
nachzu v o l l z i e h e n.
T isch  > Lehn w o r t  aus  dem  Late i n i s c he n  > disk us
Bro t  > deutsc hes  Wo r t
D ie  me is ten  Wö r t e r  sind  ku l t u r gesch i c h t l i c h  gesehen  nich t  arb i t r ä r!]

D ie  Hoc hb l ü t e  der  onomas i o l o g i s c h e n  Forsch u n g  lag  zu  Beg i n n  und  M i t t e  der  20er  Jahre.
In  Ma r b u r g  wu r de  der  Deu tsc he  Spracha t l as  DS A  entw i c k e l t .  Au f  dieser  Bas is  etab l i e r t e  sich  
der  Deu tsc he  Wo r t a t l as  DW A .
Ab  1938  wu r de  am  DW A  gearbe i t e t  (Wal the r  M i t z k a).  M i t t e l s  Fragebo gen  wu r den  Wö r t e r  
erhoben  (wie  heiß t  bei  Ihnen  das  und  das).
195 1  –  1980  ersch ienen  22  Bände  vom  DW A  mi t  insgesam t  200  onomas i o l o g i s c he n  Kar t en.  
Das  We r k  ist  ein  komme n t a r l o ses,  H i l f e  kann  man  sich  scha f f e n  durc h  die  „Deu t sc he  
Wo r t f o r s c h u n g  in  w issenscha f t l i c h e n  Bezügen“.  [In  hand l i c h e r  Form  verö f f e n t l i c h t  als  dtv-
A t l as  zur  deutschen  Sprache]

hist o r i s c he  Wo r t g e o g ra p h i e  er fo r de r t  die  M i t e i n b e z i e h u n g  außer l i n g u i s t i s c he r  Kenn t n i s se.



z.B.:  Beru f s-  &  Hand we r k e r b e ze i c h n u n ge n  (sind  ein  überschauba res  Feld)
Sch lach t e r,  Fle ische r ,  Fle isch h ac k e r ,  Fle isch haue r,  Me t z g e r  oder  w ie  man  ihn  auch  
sonst  noch  nenn t  >  man  kann  eine  Wo r t ge o g r a p h i e  kons ta t i e ren.  Ind i z i e n  fü r  die  
ehema l i g e  Ve r b r e i t u n g  von  best i m m t e n  Beze i c h n u n ge n  f in de t  man  in  den  heute  
gäng i ge n  Namen:  Fle ische r  ist  we i t  verb re i t e t ,  obwo h l  die  Beru f s beze i c h n u n g  
Fle is che r  heute  nich t  meh r  so  geläu f i g  ist.
D ie  al te  Beze i c h n u n g  Fle is ch ha c k e r  ist  aus  dem  Rhe i n l a n d  gekomm e n ,  später  (und  
auch  heute  noch) wu r de  sie  von  der  Me t z g e r w e l l e  über r o l l t .

Schre i ne r  &  Tisc h l e r :  Schre i ne r  ist  in  der  M i t t e  und  im  Südwes ten  des  deutschen  
Sprach raum es  geläu f i g ,  der  T isc h l e r  dom i n i e r t  vor  al lem  No r d de u t s c h l a n d .
Es  hat  vie le  andere  Beze i c h n u n ge n  gegeben:  Tru l e r,  K i s t l e r ,  etc  >  aber  diese  sind  
versch w u n d e n.
Wa r u m  siegt  der  T isch le r?
„Sch re i n“  > ist  heute  ein  Wo r t  fü r  ein  „he i l i g es  Käs t c he n“  und  hat  die  al lgeme i n e  
Bedeu t u n g  „T r u he,  Kasten“  ver l o r e n.
„T i s c h l e r “  ging  von  W i e n  aus  und  verd rän g t e  den  Schre i ne r.

[> es  ble i ben  meis t  die  D i n ge,  unte r  denen  man  sich  etwas  vors te l l e n  kann  
(meine  ich)]

P OL Y S E M I E

A rbe i t  =  Tät i g k e i t
im  Spez ie l l e n:  Beru f ,  Ste l l u n g ,  Ans t re n g u n g,  Le is t u n g,  eine  schr i f t l i c h e  A r be i t ,  …  > Ar be i t  
bi l de t  ein  seman t i s c hes  Fe ld,  ein  Bedeu t u n gs f e l d  > ist  ein  Po l ysem.

H OM O N Y M I E

„E i n nam i g k e i t “

W ORT F A M I L I E N , W ORT F E L D T H E O R I E

Vom  Feld  zur  Wo r t f a m i l i e  (basier t  auf  etymo l o g i s c h e r  Sich t)

Wo r t g es ch i c h t e  muss  in  Felde r n  gedach t  wer de n,  sie  ist  nur  im  Zusamme n h a n g  mög l i c h.
D ie  Wo r t f e l d t h e o r i e  (Trier) ist  eine  selbs t ve rs t änd l i c h e  A r t  der  Wo r t be t r a c h t u n g  gewo r d e n.  
Man  sieh t  sich  nich t  den  Tisch l e r  an,  sonde rn  Hand w e r k e r  im  A l l g e m e i n e n .
Wo r t f e l d e r  haben  graue  Rände r,  dor t  tre f f e n  sie  auf  andere  Felde r.
Heu te:  das  Deu tsc he  hat  ci rca  6000  Wo r t f e l d e r  (Wör te r,  die  sich  um  einen  Stamm  ranken)

1986  Ar be i t  zur:  Onomas i o l o g i e  der  Frage
….      Ar be i t  zum:  Gruß ve r ha l t e n
1959  Ar be i t  zu:  Sitzmö b e l .  Sesse l  &  Stuh l.

Onomas i o l o g i s c h e  Wö r t e r b ü c h e r  (sind  nich t  der  No rma l f a l l ,  der  Nor ma l f a l l  sind  
semas i o l o g i s c h e  WB)  sind  Synon y m e n  Wö r t e r b ü c h e r  (z.B.  Do r nse i f f  –  Der  deutsche  
Wo r t s c ha t z  nach  Sachg r u p pe n;  Duden w ö r t e r b u c h  Bd.  8)

2.) SEMASIOLOGIE

WOR T B E D E U T U N G



In  der  Semas i o l o g i e  geh t  es  um  die  Bedeu t u n g  der  Wö r t e r.  Sie  ist  ein  Te i l b e r e i c h  der  
Seman t i k  und  befasst  sich  mi t  der  Bedeu t u n g  von  Wö r t e r n  und  Bedeu t u n g s w a n d l u n g e n.  D ie  
seman t i s c he n  Eigenscha f t e n  von  Wö r t e r n  / Lexemen  wer den  unte rsuch t.  Semas i o l o g i s c he  
Frageste l l u n g e n  sind  z.B.  „Was  bedeu te t  das  Wo r t  A r be i t?“  oder  „Was  ist  der  Un te rsc h i e d  
zw isc hen  / die  Geme i n sam k e i t  von  Kon ze r n  und  Un te r ne h me n?“.  Da  ein  Wo r t  als  Homo n y m  
oder  Po l ysem  je  nach  Ko n t e x t  versch i ede ne  Bedeu t u n ge n  haben  kann,  unte rsuc h t  die  
Semas i o l o g i e  auch  imme r  den  Zusamme n h a n g  zw isc hen  Tex t  und  Wo r t ,  ohne  den  sich  solche  
Meh r d e u t i g k e i t e n  nich t  auf l ösen  lassen.

Ein  Sem  besteh t  aus  Semen  (min ima l e n  Bedeu t u n gse i n h e i t e n).  D ie  gesam te  Wo r t b e deu t u n g  
besteh t  aus  Te i l w o r t b e d e u t u n ge n.

D ie  Bedeu t u n g  eines  Wo r t es  ist  die  W i e de r ga be  einer  ob je k t i v e n  Rea l i t ä t,  w ie  sie  sich  im  
Bewuss tse i n  eines  Mensc hen  w i de rs p i e ge l t .

z.B.: Deu tsc h  > Schneeg l ö c k c h e n
Eng l i s c h  > snow  drop
Französ i s c h  > perce  – neige  (durchs t i c h t  Schnee)

A l l e  dre i  Wo r t e  me i nen  die  gle i c he  Pf lan ze,  drüc ke n  es  aber  unte rs ch i e d l i c h  
aus  und  heben  versch i ede ne  Aspe k t e  herv o r.

Bedeu t u n g s g l e i c h h e i t  gib t  es  tro t z  gle i che r  Wö r t e r  nich t.  Ich  persön l i c h  
verstehe  unte r  „Schneeg l ö c k c h e n“  etwas  anderes  und  assoz i i e r e  etwas  anderes  
dam i t  als  me i ne  M i t m e n s c hen.

Das  Ob je k t  plus  seine  inha l t l i c he n  Me r k m a l e  (decken  sich  nie) füh ren  zu  einem  Namen,  bei  
manchen  auch  zu  meh re ren.

Bedeu t u n g s k o m p o n e n t e n  f in de n  sich  in  Bez i eh u n g ss t r u k t u r e n  w iede r.

D i f f e r e n z i e r u n ge n
z.B.: Farbbeze i c h n u n ge n :  Bedeu t u n g en  und  Benenn u n g e n  w i r k e n  unte rsch i ed l i c h  

aufe i nan de r.  In  versch ie de nen  Lebens räum e n  gib t  es  unte rsch i ed l i c h e  
Au f t e i l u n g e n  des  Farbspe k t r u m s .
Ein  we i te res,  aber  nich t  wah res  Be isp i e l  hie r f ü r  wären  die  vie len  versch ie de nen  
Beg r i f f e ,  die  Esk i m o s  angeb l i c h  für  versch i ede ne  Schnee- und  Eisso r ten  haben.

D ie  Bedeu t u n g  w i r d  im  A l l g e me i n e n  als  beständ i ge r e  / besser  ob je k t i v i e r b a r e r e  Kom p o n e n t e  
bet rach te t.

S PRA C H L I C H E S  R EL A T I V I T Ä T S P R I N Z I P

S AP I R  W HORF  H YPO T H E S E

Einze l sp r a chen  f i l t e r n  unsere  Sich t  auf  die  We l t  und  veru rsachen  eine  best i m m t e  We l t s i c h t .  
D ie  Sich t,  die  und  das  Deu tsc he  verm i t t e l t ,  lässt  uns  die  We l t  Deu tsc h  wah r ne hm e n.

z.B.: Wenn  man  nur  vie r  Beze i c h n u n ge n  für  Farben  hat,  sieht  man  auch  nur  v ie r  
Farben.

Inte r p r e ta t i o n
1.) D ie  Bedeu t u n g  der  sprach l i c he n  Einhe i t e n  l ieg t  außerha l b  der  Sprache  selbs t  

(Struk t u r a l i s m u s)
Leonha r d  B lo o m f i e l d  



Beha v i o r i s m u s
D ie  Bedeu t u n g  ist  der  H i n t e r g r u n d  sprach l i c h e r  (mechan i s c he r)  Prozesse.  D ie  
Bedeu t u n g  bei  B l o o m f i e l d  ist  die  soz ia l e  Situa t i o n,  die  mi t  dem  mechan i s c hen  
Ler nen  der  Sprache  mi t ge l i e f e r t  w i r d.

2.) Der  zwe i t e  Zugang  häl t  sich  an  die  trad i t i o ne l l e  Au f f a ssu ng,  dass  die  
Bedeu t u n g  das  Bedeu te n de  ist.  D ies  nenn t  man  refe renz i e l l e  Au f f a ssu ng.
Re fe renzsema n t i k .

3.) Bedeu t u n g  ist  nich t  gle i ch  iden t i s c h  mi t  dem  Bedeu ten den,  die  Bedeu t u n g  ist  
ein  rela t i o na l e r  Beg r i f f .  Ein  Wo r t  muss  in  Bez ieh u n ge n  eingebe t te t  sein,  um  
Bedeu t u n g  zu  bekom m e n .
Bedeu t u n g  ist  ein  Prozess  und  dynam i s c h ,  ke in  Zustan d.

Das  Best reben  geht  in  die  Ric h t u n g,  ling u i s t i s c hes  und  außer l i n g u i s t i s c hes  zu  trennen.  
Vo r s te l l u n g e n,  Gegens tän de  sind  etwas  außersp rach l i c h es,  Bedeu t u n g  ist  etwas  
inners p ra c h l i c h es.

D ie  angewa n d t e  Semas i o l o g i e  verb i n de t  die  Punk te  2  und  3  und  f inde t  einen  Kom p r o m i s s.  
Bedeu t u n g  ist  das  Beze i c h ne t e  ink l us i v e  al le r  Re la t i o ne n  zu  anderen  sprach l i c he n  Elemen t e n.

Thea  Sch i p pa n  (wich t i g  für  Lex i k o l o g i e)  stel l t e  die  Sende r  &  Emp f ä n ge r  Theo r i e  auf  
(Spreche r  &  Hö re r  Theo r i e).
Der  Gegens tan d  als  Ein ze l ne r  ist  w ie  auch  die  K lasse  der  Gegens tän de,  die  sich  daraus  bi l de t  
(z.B.: T isch).
+ das  ind i v i d u e l l e  B i l d  des  Gegens tandes
+ der  soz ia l e  Kon t e x t  in  denen  der  Gegens tan d  steht
+  spez i f i s c he  Kon t e x t e  in  denen  der  Gegens tan d  steht
 
M ERK M A L E  VO N  B EDE U T U N G E N

Mer k m a l e  von  Bedeu t u n ge n  werden  von  der  Sprache  festge leg t.
z.B.: Im  Deu tsc hen  unte rsc he i de n  w i r  zw isc hen  „F i n ge r“  und  „Zehe“,  im  Slaw i s c hen  nenn t  

man  sowo h l  Finge r  als  auch  Zehe  „prs t“.

Bedeu t u n g  ersche i n t  auf
der  Ebene  der  langue,  der  Kom p e t e n z  (dem  Sprach ve r m ö g e n),  der  
lex i ka l i s c he n  Bedeu t u n g
auf  der  Ebene  der  Äuße r u n ge n  (paro le,  Per f o r m a n z),  real i s i e r t e  und  
poten t i e l l e  Bedeu t u n g

Bedeu t u n g  ist  über i n d i v i d u e l l  und  ist  eine  gesel l s cha f t l i c h e  In va r i a n t e  (Unverän de r l i c h k e i t).  
Rea l i s i e r t  w i r d  sie  von  Ind i v i d u e n  im  Sprach ge b ra u c h.

Ve rän de r u n g  der  W i r k l i c h k e i t
d iach r o n
besteh t  aus  kle i ne r en  Bedeu t u n gse le me n t e n

A NA L Y S E  VO N  W ORT B E D E U T U N G E N

Man  unte rsche i de t  zw i sc hen  der  eigen t l i c he n  Wo r t b e deu t u n g  (dem  Deno ta t,  der  lex i k a l i s c he n  
Bedeu t u n g),  und  der  M i t b e de u t u n g  (dem  Kon o t a t,  den  gramma t i k a l i s c he n  und  lex i k a l i s c he n  
M i t be d eu t u n g e n).
Es  gib t  Wö r t e r  bei  denen  die  gramma t i k a l i s c he  Bedeu t u n g  über w i e g t  (z.B.:  sein  > Kop u l a  =  
bedeu t u n gs l ee r) – Im  M i t t e l p u n k t  der  Ana l y se  steht  aber  die  lex i k a l i s c h e  Bedeu t u n g .



L i n g u i s t i s c he  Zugänge  zur  „Bedeu t u n g“
A Motivation Waru m  heißen  Wö r t e r  so? We l c he  Bedeu t u n g  steck t  dah i n te r?  

W ie  hängen  Bedeu t u n g  und  Beze i c h n u n g  zusamme n?
1.) lau t l i c he  / phono l o g i s c he  Mo t i v a t i o n

In  Ku l t u r s p r a c h en  komm t  sie  kaum  mehr  zur  An w e n d u n g .
Onoma t o p o e t i k a  w ie  Ku c k u c k ,  blö ke n,  zw i t s c he r n  und  rauschen  
gehö re n  hie rz u.  Lau t nac hah m u n g e n  füh r t en  zu  solchen  Wö r t e r n.
se – k  – Siche l,  sekare,  schne i de n
l  – Wö r t e r  die  zu  Lachen  gehö ren,  beg i nn en  häu f i g  mi t  „ l“
Am  An f a n g  von  Sprache  war  Lau t ma l e r e i  eine  große  
Mo t i v a t i o n .

2.) mor p hema t i s c h e  Mo t i v a t i o n
We l c he  Zusamme n se t z u n ge n  ergeben  neue  Bedeu t u n ge n?
T isch  + Tuch  =  T isch t u c h .  Es  ist  nich t  nur  eine  re ine  Add i t i o n ,  es erg i b t  
eine  neue  Bedeu t u n g .

T isch l e r  w i r d  vom  T isch  abge le i t e t  und  zu  einem,  der  T ische  mach t.  
Das  Wo r t  „T i s c h l e r “  ist  auto r i s i e r t,  das  heiß t,  man  denk t  nich t  imme r  
sofo r t  an  einen  T isch,  wenn  man  Tisc h l e r  hör t,  aber  man  durc hschau t  
den  Zusamme n h a n g  noch.  Es  gib t  aber  auch  Wö r t e r,  die  eine  
undu r c hs i c h t i g e  Etym o l o g i e  haben  und  deren  Her k u n f t  man  nich t  meh r  
sofo r t  erkenn t.  (z.B.:  hin te r  dem  Tisch  steht  der  diskus (Scheibe))

Lad y  – Lo r d  > Ihre  Bedeu t u n ge n  kennen  w i r d,  aber  was  dah i n te r  steck t,  
erkenn t  man  nich t  meh r.  Be i  beiden  Wö r t e r n  hande l t  es  sich  um  
Kom p o s i t a :  loath  ist  zu  deutsch  der  La i b.  Lad y  heiß t:  die,  die  den  
Bro t l a i b  knete t,  und  Lo r d  heiß t:  der,  der  den  Bro t l a i b  bewac h t.

Buchs ta be  > eine  Zusamme n se t z u n g

3.) seman t i s c he  Mo t i v a t i o n
D ie  seman t i s c h e  Mo t i v a t i o n  setzt  man  bei  Bedeu t u n g s ü be r t r a g u n ge n  an  
– sie  ist  al le r d i n g s  of t  noch  undu r c hs i c h t i g .
E in  Fuchs  ist  ein  k luge r  Mensch.  Der  Name  Fuchs  über t r u g  sich  of t  
durch  rothaar i g e  Ahnen.
Auc h  bei  Ta l kesse l  und  T isch be i n  hande l t  es  sich  um  über t rage ne  
Bedeu t u n ge n.

Mo t i v i e r u n g  – Demo t i v i e r u n g
1.  Großs tad t  >  große  Stad t  >  versch i ede ne  Leu te  vers tehen  versch i ede ne  D i n ge  unte r  
Großs tad t.
2. Großm u t t e r  > ideoma t i s i e r t
3. Kenne r b l i c k  > Zusamme n f ü g u n g  von  Kenne r  und  Bl i c k
4. Augen b l i c k  > hat  eine  eigene  Bedeu t u n g  auf  die  die  Benennu n g  refe r i e r t

Un te rs c he i d u n g  zw isc hen regu lä r  mo t i v i e r t e n  Wö r t e r n  (1,3)
ir regu l ä r  mo t i v i e r t e n  Wö r t e r n  (teilmo t i v i e r t)  (2) (Tisch le r,  das  
Dr i t t e l ,  das  V ie r t e l  (Schwe i ze r i s c h :  der  Dr i t t e l  >  näher  am  
Ausgan g  – der  Te i l  steck t  dar i n))



stru k t u r e l l  mo t i v i e r t e n  Wö r t e r n  (4)
nich t  meh r  mo t i v i e r t e n  (nur  diach r o n  erk lä r ba r e)  Wö r t e r n  
(Mensch,  We l t ,  heu te)

Sprache  streb t  nach  Du r c hs i c h t i g k e i t  (Ikon i z i t ä t  (=  Gegen te i l :  Opaz i t ä t  =  
Undu r c hs i c h t i g k e i t)), das  heißt,  das  Ver hä l t n i s  ist  noch  eins i c h t i g .
I kon i z i t ä t  =  T isc h l e r
Opaz i t ä t  =  Mensch,  We l t
Du r c hs i c h t i g k e i t  neu  zu  erre i c he n  ist  ein  Z ie l ,  und  die  Opaz i t ä t  w i r d,  wo  es  noch  geht,  zur  
Ikon i z i t ä t  ver wan d e l t  (beim  Mensc hen  ist  es nich t  meh r  mög l i c h)  und  ist  für  Neuges ta l t u n g e n  
von  Benenn u n g e n  veran t w o r t l i c h .

z.B.:  Hebamme  besteh t  in  der  deu tschen  Hoc hsp ra che  aus  heben  und  Amm e.  D ieses  
Wo r t  ist  al ler d i n g s  eine  neue  Forma t i o n ,  dah i n te r  steck t  „hev i a n ne“.  Du r c h  die  
Um f o r m u n g  wu rd e  das  Wo r t  verdeu t l i c h t .
Le i n w a n d  komm t  von  lîn  wât.  Wâ t  ist  ein  al tes  Wo r t  fü r  Bek l e i d u n g ,  und  lîn  wât  war  
eine  al lgeme i n e  Bek le i d u n g s be ze i c h n u n g.
A rm b r u s t  kam  ursp r ü n g l i c h  vom  late i n i s c he n  „arc on i v i s t a “  (oder  so  ähn l i c h …)  und  
wu r de  mi t  seine r  Eindeu t s c h u n g  neu  gedeu te t.
Fam i l i e n n a me n ,  Or tsname n,  etc  > sind  nich t  meh r  ikon i s c h.

B Komponenten von Bedeutung
1.) Das  Lexem  hat  ein  Deno t a t,  eine  Haup t-  / Ke rn b edeu t u n g

Löw e n za h n
Pusteb l u me
Saub l u me
etc

> eine  Bedeu t u n g

2.) Neben  dem  Haup t s i n n  enthä l t  es  aber  auch  noch  ein  oder  meh re re  Kon n o t a te.  
D ies  sind  Beg le i t e r s c he i n u n ge n,  die  in  einem  Wo r t  m i ts ch w i n g e n.  Nebens i n n.

Solda t  – K r i e ge r > gle i c hes  Deno t a t,  aber  versch i e de ne  Kon n o t a te.
K r i e ge r  sind  nich t  imme r  Solda ten.  Ind iane r  sind  
me is tens  Kr i e ge r,  aber  keine  So lda ten.

3.) Ge f ü h l s w e r t ,  St im m u n g s ge ha l t ,  Kon t e x t  (gehör t  auch  zum  Kon n o t a t  / Kone x)
Fre ihe i t ,  Vate r l a n d,  Knech t s c ha f t  –  haben  jewe i l s  ein  Deno t a t,  aber  w i r  w issen  
was  z.B.  Fre i he i t  al les  (in unserem  Sprach geb ra u c h)  imp l i z i e r t .
Straße,  Bro t  > haben  auch  Kone xe.  z.B.  Bro t  für  die  We l t  > der  Beg r i f f  Bro t  
w i r d  we i te r  gemach t  und  gib t  größere  Inte r p r e ta t i o n ssp i e l r ä u me.
Kon zen t r a t i o n s l a ge r  >  kann  im  Deu tschen  nich t  meh r  neu t ra l  gebrauc h t  
werde n,  es ist  vom  histo r i s c he n  Ko n t e x t  über w ö l b t .
Vom  A l t e n h e i m  weg  zum  Sen i o r en he i m ,  von  der  Putz f ra u  weg  zur  Bed iene r i n .  
A l t  sein,  putzen  müssen  ist  negat i v  besetz t.
Pol i t i s c he  Ko r r e k t h e i t  fä l l t  eben fa l l s  hie rhe r.  Z igeune r  sind  Roma  und  Sin t i.

C Bedeutungsstrukturen, Seme
Seme  sind  Ergebn i sse  mensch l i c h e r  Abs t ra k t i o n sa r be i t .

z.B.: grün Was  ist  grün?



Te i l b edeu t u n g  A D ie  Farbe  fr i sch  wachsende r  Pf lan zen  
(etymo l o g i s c h  nachsch l a g b a r), grünes  Gras  also.

Te i l b edeu t u n g  B fr isch
grünes  Zeug
grünes  Ho l z

Te i l b edeu t u n g  C unausge re i f t ,  unre i f ,  grünes  Obs t
Te i l b edeu t u n g  D fr isch,  roh  im  Gegensa t z  zu  gekoch t,  get r oc k n e t
Te i l b edeu t u n g  E lebens k r ä f t i g ,  lebend i g,  ho f f n u n g s v o l l
Te i l b edeu t u n g  F günst i g,  gewo ge n,  jemandem  nich t  grün  sein
Te i l b edeu t u n g  G chara k te r l i c h  oder  geist i g  unre i f  sein;  Greenh o r n ,  

Grüns ch nabe l
etc

Ein  Fe ld  ist  diach r o n  und  synch r o n  aufsch l ü sse l ba r,  in  H ie ra r c h i e n  gl iede r ba r,  
etc.

Mu t t e r  / Va te r beleb t St ie r  / Kuh beleb t
Mens ch T ie r
Ve r w a n d t e Haus t i e r
Erzeu ge r ….
…

Das  Feld  der  Bedeu t u n g s k o m p o n e n t e n  und  H ie ra r c h i s i e r b a r k e i t  ist  an fech t ba r.  Unan f e c h t ba r  
jedoch  ist,  dass  es Te i l b e deu t u n gen  gib t.

Str i n gen te r  Bewe i s  für  Te i l b e deu t u n ge n
In  Ve r k n ü p f u n g e n  von  Bedeu t u n ge n  tauchen  In kom p a t i b i l i t ä t e n  auf  (Beschrän k u n g  
gle ic h ze i t i g e n  Vo r k o m m e n s)  > diese  l iegen  in  Te i l k o m p o n e n t e n  zugru n de.
W ie he r n  w i r d  spez i f i s c h  fü r  Pfe rde  ver we n de t  (außer  im  über t ragenen  Sinn,  aber  auch  
dann  er inne r t  es an  das  Pfe rd), schwan ge r  spez i f i s c h  für  den  Mensc hen,  obwo h l  es das  
gle ic he  bedeu te t  w ie  „t räch t i g “.
Seman t i s c he  Kon g r u e n z  w i r d  gefo r de r t ,  Ve rs t öße  sind  jedoc h  mög l i c h  –  al le r d i n g s  
erkennen  w i r  diese  Vers t öße  als  solche.  (fressen…)

D Rolle von Kontext
Pol ysem i e  > Meh r d e u t i g k e i t  (egal  ob  ein  histo r i s c hes  oder  meh re re  histo r i s c he  Wö r t e r  
dah in te r  stecken)

Ring Straße,  Schmu c k s t ü c k ,  Bo x r i n g

Mo n o sem i e r u n g  > auf  eine  Bedeu t u n g  hinb r i n g e n
Spor t  / V i eh  tre iben
K le i d  / D is k uss i o n  ist  lang

> Im  Kon t e x t  schä l t  sich  me is t  ein  einz i ge r  Inha l t  heraus.
He i n z  Erha r d t  war  ein  Me i s t e r  der  küns t l e r i s c he n  Mon o sem i e r u n g

Hom o n y m i e
Hahn
Feder
K ie f e r



k lä ren
D ie  Un te rsc he i d u n g  er f o l g t  durc h  mo r p h o l o g i s c h  synta k t i s c he  Kr i t e r i e n:

Genus:  der  K ie f e r  / die  K i e f e r
Pl.:  die  Le i t e r  / die  Le i te r n
Sei te  / Sai te
meh r  / Mee r
heh r  / Hee r
das  / dass  >  ist  eigen t l i c h  ein  Wo r t,  die  Un te rsc he i d u n g  ist  nur  
gramma t i k a l i s c h

Hom o n y m e  unte rsche i de t  man  in
a) Homo g r a p he
Wö r t e r,  die  gle i ch  gesch r i e be n,  aber  nich t  gle ic h  gespro c hen  oder  überse tz t  
werde n.  Seman t i s c he  K r i t e r i e n.  (Futter  des  Man t e l s  oder  des  V i e hs,  Ka te r  als  
Säuge t i e r  oder  als  Fo l ge  übermäß i ge n  A l k o h o l k o n s u m s)

b) Hom o p h o n e
Un te rs c he i de n  sich  in  ihre r  Schre i b w e i s e:  L i d  – L ied,  Wah l  – Wa l .

E Bedeutungsbeziehung im Wortschatz
Wö r t e r  eines  Wo r t s c ha t zes  stehen  in  Zusamme n h a n g ,  grenzen  sich  vone i na n de r  ab,  

etc.

Hy pe r o n y m i e  > Übe r namen ,  Übe r be g r i f f e  w ie  z.B.  B l ume

Hyp o n y m i e  > Un te r name n,  Un te r be g r i f f e  w ie  z.B.  zum  Übe r be g r i f f  „B l u m e“
Ne l k e
Rose
Tu l pe
Gänseb l ü m c h e n
Sonnen b l u m e
Ko r n b l u m e
etc

D ie  Un te r be g r i f f e  können  w iede r u m  stru k t u r i e r t  wer de n  in  z.B.,  um  
beim  Be isp i e l  der  B l ume n  zu  ble i be n,  in  B l ume n n a m e n,  in  denen  das  
Wo r t  „B l u m e “  vo r k o m m t ,  und  in  solche,  in  denen  es nich t  vor k o m m t .

Typ i s c he  Beze i c h n u n g s m u s t e r  in  Hype r o n y m i e  und  Hyp o n y m i e  sind  als  A l l g e me i n e s  
– Best i m m t e s,  Ganzes  – Te i l e,  etc  benann t.

K la r  auseinan de r z u h a l t e n  sind  Hype r o n y m i e  und  Hyp o n y m i e  auf  der  einen  und  
Synon y m i e  auf  der  anderen  Sei te.

Synon y m e  sind  andere  Beze i c h n u n ge n  für  diese lbe  Bedeu t u n g  (im  Idea l f a l l).
Hy p o n y m e       Synon y m e  

Gel d Ge l dsche i n Mäuse
K le i n g e l d K ies
etc etc

Med i k a m e n t Pi l l e n A rz ne i



Tro p f e n He i l m i t t e l
etc etc

[Wo r t f a m i l i e n  und  ihre  Bedeu t u n g sbe z i e h u n g e n
Wo r t f a m i l i e n  sind  Gruppen  von  Wö r t e r n,  die  aufg r u n d  der  Wo r t b i l d u n g s gese t ze  eine  
etymo l o g i s c h e  Ver w a n d t s c h a f t  auf w e i se n.
W ie  haben  sich  die  Bez ieh u n gen  unte r  den  Wö r t e r n  entw i c k e l t?
K le i ne  Wo r t f a m i l i e n  haben  ein  Grund w o r t .  Das  Wo r t  „Fuß“  zum  Be isp i e l  hat  nur  
wen i ge  Ve r w a n d t e  (Füßler,  V i e r f ü ße r ,  Zusamme nse t z u n ge n  w ie  M i t t e l f u ß  oder  
Fußba l l).
Große  Wo r t f a m i l i e n  hingegen  basie ren  auf  meh re ren  Grund w ö r t e r n,  die  etymo l o g i s c h  
auf  eines  zurü c k g ehen.  „Z i ehen“  etwa  ist  der  etymo l o g i s c h e  Ursp r u n g  von  : züch ten,  
zeugen,  zöger n,  zucken.  D ie  Wo r t f a m i l i e  ist  sehr  groß,  Wö r t e r  w ie  Zeug,  Zeuge,  
Zeugn i s,  Zug,  Zuch t,  Zög l i n g  oder  Her z o g  komme n  dar i n  vor.]

Synon y m e  sind  Wö r t e r  m i t  unte rsch i e d l i c h e r  Form,  aber  m i t  ähn l i c hem  (sehr  
ähn l i c hem)  Inha l t.  Me i s t  werden  mi t  den  di f f e re n t en  Formen  unte rsch i e d l i c h e  Facet ten  
des  Gegens tan des  her v o r g e h o be n.  Wö r t e r ,  die  die  abso l u t  gle i c he  Bedeu t u n g  haben,  so  
die  Me i n u n g  der  meis ten  Semas i o l o g e n  (glaube  ich), gib t  es nich t.
Synon y m e  sind  also  sinnve r w a n d t e  Wö r t e r,  deren  K r i t e r i u m  ihre  poten t i e l l e  
Aus taus ch ba r k e i t  gegen  ein  synon y m es  Wo r t  in  einem  einz i gen  Tex t  ist.  D ie  
Ke r n bedeu t u n g  sol l  die  gle i c he  sein.

verstehen  – begre i f e n

Sehr  sel ten  lassen  sich  Synon y m e  in  al len  Fä l le n  mi te i na n de r  austauschen,  w ie  etwa  
Föh re  und  K i e f e r,  oder  Beg i n n  und  An f a n g,  lau fen  und  rennen,  bzw.  lau fen  und  gehen.
Sch lagen  und  hauen  sind  nich t  unbed i n g t  ver tausch ba r,  das  Her z  zum  Beisp i e l  sch läg t  
nur,  oder  hämme r t  vie l l e i c h t  noch,  aber  es haut  ganz  siche r  nich t.

Man  bemüh t  sich,  die  versch i ede nen  Ar te n  der  Synon y m i e  zu  besch re i be n.  H ie r  ein i ge  
Var i a n t en  der  Besch re i b u n ge n:

+ unabhäng i g e  / abso l u te  Synon y m i e  – kon te x t ua l e  Synon y m i e
Synon y m e  sind  geradezu  Tex t k o n s t i t u i e r e n d.  Der  Tex t  w i r d  von  
Synon y m e n f ä d e n  durchz o ge n.  Iso top i e.
Im  Lex i k o n  lassen  sich  unabhäng i g e  Synon y m e  nur  sehr  schwe r  erkennen.  
U fe r  – Küs te  – Strand  z.B.  sind  keine  abso lu ten  Synon y m e .

+ vo l l s t än d i ge  – unvo l l s t ä n d i g e  Synon y m i e
Be i  einem  vo l l s t än d i g e n  Synon y m  müssen  al le  Te i l b e r e i c h e  abgedec k t  sein.  
Substan t i v  und  Haup t w o r t  könn te  man  als  ein  solches  gel ten  lassen,  wäh re n d  
Tempus  und  Ze i t  unvo l l s t ä n d i g e  Synon y m e  sind.
Ein  vo l l s tä n d i g es  Synon y m  ist  eine  term i n o l o g i s c h e  Dub l e t t e  –  es  ist  etwas  
Natü r l i c h es,  aber  nich ts  No r ma l es,  denn  man  wü r de  dieses  zwe i t e,  das  mi t  dem  
ersten  Wo r t  vö l l i g  decku n gs g l e i c h  ist,  nich t  brauchen.
Synon y m e n d i s k u ss i o n :  Kann  ein  Wo r t  die  vö l l i g  gle ic he  Bedeu t u n g  haben  w ie  
ein  anderes?

+ begr i f f l i c h e  – sti l i s t i sc he  Synon y m i e



Un te r  begr i f f l i c h e r  Synon y m i e  fä l l t  z.B.  vers tehen  und  begre i f e n,  oder  An f a n g  
und  Beg i n n.  St i l i s t i s c he  Synon y m i e  wü r de  eine  Ver b i n d u n g  zw isc hen  Haup t  – 
Kop f  – B i r ne  hers te l l e n,  oder  Buch  – Wä l ze r  – Schmö k e r .

U fe r  und  Strand  sind  vone i nan de r  unabhäng i g e,  unvo l l s t ä n d i g e,  begr i f f l i c h e  
Synon y m e .
B lu me  und  Rose  können  als  Synon y m e  nur  im  Kon t e x t  ver wen d e t  werde n,  sie  
sind  unvo l l s t ä n d i g  und  begr i f f l i c h .
Substan t i v  und  Haup t w o r t  wä ren  vo l l s tä n d i g  und  begr i f f l i c h .
Haup t  und  Kop f  sind  unvo l l s t ä n d i g  und  sti l i s t i sc h  zu  sehen.

Es  gib t  auch  terr i t o r i a l e  Synon y m e ,  terr i t o r i a l e  Dub l e t t e n,  räum l i c h e  Pol y n y m i e .
Treppe  – Stiege
T isch l e r  – Schre i ne r
Föh re  – K ie f e r
Sonnaben d  – Samstag

> komp l e m e n t ä r  ver te i l t ,  nur  sel ten  Übe rsch ne i d u n ge n

Streng  synch r o n  und  in  einem  sprach l i c he n  System  sind  Synon y m e  Lu x us,  Übe r f l u ss  
und  sind  Ergebn i sse  natü r l i c h e r  Sprachen.  In  künst l i c h e n  Sprachen  komme n  sie  nich t  
vor,  Synon y m i e  w i r d  dor t  verm i e de n.

Synon y m e  haben  versch ie de ne  H i n t e r g r ü n d e,  w ie  entstehen  sie?
+ durc h  die  Ausnu t z u n g  versch i ede ne r  Wo r t b i l d u n g s m i t t e l
etwa  Suf f i x e : B i l d  – B i l d n i s

Neuhe i t e n  – Neu i g k e i t e n
(im  Ke r n  gle i c hes  reku r r i e r en d)

+ Fremdsp r a c h l i c h e  Ein f l ü sse
Ansch r i f t  – Ad resse  (unabhäng i g es  Synon y m)  
Ku v e r t  – Br ie f u m s c h l a g
Peron  –  Bahns te i g  (eines  der  Synon y m e  verd rän g t  das  andere,  da  die  
Sprache  zur  Ve re i n f a c h u n g  streb t.)
(Feld  der  Post ve r k e h r ss p r a c he  hat  v ie le  Synon y m e)
L ie d  – Song  (haben  sich  heute  bere i ts  auseinande r  entw i c k e l t)

+ Fachsp ra ch en
anfangen  –  beg in nen  –  star ten  (sind  nich t  in  al len  Bere i c he n  gle i ch  zu  
verwe n den)
erschöp f t  – k.o.

+ die  Abn ü t z u n g  der  Wö r t e r
Wö r t e r  nutzen  sich  ab,  ih re  Kra f t  schw i n d e t .

+  Euphem i e
Das  Feld  des  Sterbens,  des  Todes  zum  Be isp i e l ,  ist  vo l l e r  Euphem i s m e n .
Steh len  ebenso  (etwas  mi t gehen  lassen).
Bere i c he  also,  die  gerne  beschön i g t  we rde n  oder  unangenehm  sind,  etc.

An t o n y m i e



An t o n y m e  sind  etymo l o g i s c h  nich t  zusamme n ge h ö r i g e  Wö r t e r  mi t  entgegengese t z ten  
Bedeu t u n ge n.

Bedeu t u n g  – Gegenbedeu t u n g
Tag  – Nach t
we iß  – schwa r z

In  Grund w o r t s c hä t z en  f in de n  sich  imme r  An t o n y m e .  Um  die  Bedü r f n i s se  einer  
Sprache  ganz  zu  sti l l e n  bi l de t  man  neue  Wo r t e,  m i t t e l s  Prä f i x e n,  Su f f i x e n ,  A f f i x e n ,  
etc.

glüc k l i c h  – ung l ü c k l i c h  (un- > Haup t p r ä f i x)
belanden  – ent laden  (be- / ent- > anton y m i s c h e  Prä f i x e)
beisp i e l h a f t  – beisp ie l l o s  (Suf f i x e)

D ie  An zah l  der  An t o n y m e  ist  begrenz t,  versch i e de ne  Gruppe n  w ie  
Stadt beze i c h n u n ge n  können  keine  Gegen te i l e  ausb i l d e n.

An t o n y m i e  und  Synon y m i e  übersch ne i de n  einande r.
troc ken  – nass
troc ken  – lebend i g  (eine  Rede  z.B.)
alt  – neu  (Gegens tand)
alt  – jung  (Lebewesen)
alt  – fr isch  (Lebensm i t t e l)
(Anton y m e ,  die  selbs t  Synon y m e  sind:  neu  – jung  – fr isch)

An t o n y m e  sind  me is t  bei  Ad j e k t i v e n  zu  f in den,  sel tene r  bei  Ve r be n  und  Substan t i v e n.

> Sprach d i d a k t i s c h  bedeu tsame r  Bere i c h

Kon zep t  des  Wo r t f e l d e s
Das  Kon zep t  des  Wo r t f e l d es  ist  ein  Ko n zep t  zur  Ka teg o r i s i e r u n g  der  We l t .

Wo r t f e l d : Pfer d: Hengs t Ross
Stu te Gau l
Foh len Mäh re
Wa l l a c h Sch i m m e l
Rappe

Ve rsch i e b u n g e n  im  Wo r t f e l d  ergeben  sich  me is t  aus  gesel l sc ha f t l i c h e n  und  soz ia l en  
Grü nden.

Im  Deu tsc hen  zum  Beisp i e l  beze i ch ne t e  man  im  M i t t e l h o c h d e u t s c hen  al les  was  
f log  als  Voge l,  auch  Insek ten  etc.  Das  Wo r t  Fisch  um fass te  al les,  was  
schwam m .  Wu r m  war  al les,  was  kroch,  auch  Sch lan gen.

Paradew o r t f e l d  fü r  Bedeu t u n g s v e r s c h i e b u n ge n  ist  zum  Beisp i e l  der  Beg r i f f  „F rau“.
„F rau“  ist  heu te  ein  unma r k i e r t es  Wo r t.  Frühe r  wur de  es  nur  fü r  adel i ge  frouwen 
ver we n de t .  Dama l s  war  „We i b “  der  unma r k i e r t e  Beg r i f f .  Für  die  dama l i g e  Bedeu t u n g  
von  „F rau“  rück te  die  „Dame“  ein.
We i t e r  Wö r t e r  dieses  Feldes:  Gat t i n,  D i r n e  (hat  vie le  versch ie de ne  Bedeu t u n ge n,  von  
der  Mag d  bis  zur  Prost i t u i e r t e n), Jung f ra u  (hieß  frühe r  ein fac h:  junge  Frau).

Der  Term i n u s  Wo r t f e l d  stamm t  von  Gunne r  Ipsen,  Tr i e r  baute  den  Beg r i f f  aus.



Der  Wo r t f e l d g e da n k e  er le i c h te r t  das  Ve rs tehen  von  Bedeu t u n gen  in  al len  ihren  
Ver ne t z u n ge n.

F Bedeutungswandel (historisch-etymologische Betrachtung von Bedeutung)
Sprache  ble i b t  über  die  Jahrhu n de r t e  nich t  stab i l  (Ausdru c k  und  Form  verände r n  sich  
ebenso  w ie  die  Bedeu t u n g).  Nu r  wen i ges  häl t  sich  über  die  Ze i t,  w ie  etwa  der  
Gru nd w o r t s c h a t z  w ie  gehen  (auch  wenn  ich  „wa l k e“  –  die  Bedeu t u n g  ble i b t  die  
gle ic he), Mu t t e r,  Zah len w ö r t e r  (5 heiß t  5, ega l,  w ie  man  dazu  sagt)
Der  größe re  Te i l  des  Wo r t s c ha t zes  aber  unte r l i e g t  einem  star ken  Bedeu t u n g s w a n de l .  
Einze l ne  Seme  und  Te i l b e deu t u n g en  werde n  abge leg t  oder  aufgenom m e n ,  die  
Bedeu t u n g  erwe i t e r t  oder  vereng t  sich,  Lehn w o r t e  verd r än gen  alte,  urspr ü n g l i c h e  
Bedeu t u n ge n.
D ie  Bedeu t u n ge n  haben  sich  über  die  Ze i t  hinw e g  v ie l  stärke r  verände r t  als  die  
Formen.

Mu t  – muo t
A rbe i t  – arebe i t

Wen n  neue  D i n g e  und  Ans i c h t e n  zu  einer  Sprache  hinzu k o m m e n ,  verände r n  sich  die  
Wo r t s c hä t ze  und  die  Bedeu t u n gen  der  Wö r t e r .

W i n d a u ge  (windo w)  > lat.:  Fenste r
Wa r u m  ersetz te  man  das  Wo r t?  Ve rän de r u n ge n  der  Lebens we l t  ziehen  
Verän de r u n ge n  der  Sprache  nach  sich.

Es  gib t  versch i ede ne  Ar ten  der  Ve rän de r u n g ,  es  kann  zu  Bedeu t u n gs v e r e n g u n g e n  und  
Bedeu t u n g se r w e i t e r u n g e n  komme n.  (das  deutsche  Tier entsp r i c h t  dem  eng l i sc hen  
deer, beides  stamm t  vom  selben  Ursp r u n g s w o r t  ab.  Tie r  ist  eine  Erwe i t e r u n g,  deer  
eine  Ve ren g u n g)

Die  L i n g u i s t i k  frag t  nach  den  A r ten,  Ursachen  und  Aussehen  eines  
Bedeu t u n g s w a n de l .

A RTE N  DES  B EDE U T U N G S W A N D E L S

1) Bedeu t u n gs w a n d e l  in  Fo lge  sprach l i c h e r  Ökon o m i e  / durch  sprach l i c he n  
Konse r v a t i s m u s
D ie  Hü l l e  ble i b t  gle i c h,  die  Bedeu t u n g  änder t  sich  (0815  Fal l).
Aus  der  Feder  w i r d  die  Feder,  die  ein  Schre i b ge rä t  ist,  oder  der  Fü l l e r.
De r  B le i s t i f t  ist  heut zu ta ge  ein  Graph i t s t i f t ,  hat  seinen  Namen  aber  beha l t en.
Das  Wo r t  Sche i be  komm t  in  der  Baums c he i b e  als  etwas  Rundes  vor,  als  
Glassche i be  / Fenste rsche i be  ist  sie  vie rec k i g .
Haus.

Bedeu t u n gs w a n d e l  durc h  Beze i c h n u n g s ü be r t r a g u n g
Me ta p he r

D ie  Übe r t r ag u n g  erfo l g t  aufg r u n d  äußer l i c he r  Ähn l i c h k e i t e n,  es  komm t  
zu  eine r  neuen  Bedeu t u n g.
Der  Fuß  des  Berges,  das  Fam i l i e n o be r h a u p t ,  Fuchs  / Bär  / Esel  / Scha f  / 
Kuh  / v.a.:  Schwe i n  / Hahn,  Tu l pe  (Bierg l as). Ne tz  hat  heu te  sehr  v ie l e  
Inha l t e:  Straßenne t z,  Ve r k e h r s ne t z,  In te r ne t,  Haa rne t z,  Fische r ne t z.

Person i f i k a t i o n
D ie  Uh r  geh t.
D ie  Sonne  lach t.



Personenbe ze i c h n u n ge n  werden  zu  Eigenscha f t e n,  w ie  etwa:  ein  Judas,  
eine  Xan t h i p p e,  ein  Qu is l i n g  (ein  Ve r r ä te r ;  war  ein  norw eg i s c h e r  
M i n i s t e r ,  der  bekann t  gewo r d e n  ist  fü r  Ve r r a t)

Synäs tes ie
Der  Übe r gan g  von  einem  Bere i c h  in  den  anderen.
„He l l “  w i r d  heu te  farb l i c h  gebrauch t,  ursp r ü n g l i c h  beze i ch n e te  es Töne.  
Das  Substan t i v  dazu  laute t:  Ha l l .

Me t o n y m i e
D ie  Übe r t r ag u n g  nich t  durch  Äuße r l i c h k e i t e n,  sonde rn  durc h  
ursäch l i c h e  ….  Im  Rheto r i k b u c h  nachsehen.
Raum  auf  Person:  ein  Frauenz i m m e r
dt.  Bu rsche  =  dt.  Bö rse  > komm t  beides  von  bursa
das  hohe  Haus  / das  Un te r ha us  / das  Obe rhaus  > man  me i n t  die  Leu te,  
die  dar i n  sitzen.
Übe r t r ag u n g  des  Vo r ga n gs  auf  einen  Raum  oder  einen  Gegens tan d:  Der  
Gang  komm t  von  Gehen.  D ie  Übe rse t z u n g  ist  der  Vo r g a n g  des  
Übe rse t zens.  M i t  B i l d u n g ,  Ze i ch n u n g,  Dr uc k,  St i ch  verhä l t  es  sich  
genauso.
Übe r t r ag u n g  vom  Behä l t e r  auf  seinen  Inha l t :  Ein  Glas  tr in k e n.
Übe r t r ag u n g  vom  Kö r p e r t e i l  auf  dessen  Bek l e i d u n g :  Das  Le i b c h en  ist  
der  kle i ne  Le i b.  Schuhsoh l e  – Fußsoh l e.
Übe r t r ag u n g  von  Gat t u n gs name n  auf  Eigenname n :  zum  Be isp i e l  der  
Beru f  Webe r  w i r d  zum  Fam i l i e n n a me n  Webe r.  Der  Name  hat  sich  
verse l bs ts tänd i g t ,  man  denk t  heute  nich t  meh r  an  den  Beru f  Webe r  oder  
Mü l l e r ,  wenn  man  den  Namen  hör t.
pars  pro  toto:  D i c k k o p f ,  Lang f i n g e r ,  Ge i z k r a g en,  Hasen f uß,  etc.

E ine  Bedeu t u n gs ü be r t r a g u n g  ist  auch  vorha nden,  wenn  alte  Beze i c h n u n ge n  
nich t  meh r  vers tanden  werden.
Le i n w a n d  > von  wât  > Le i nenbe k l e i d u n g
Hebamm e  > von  hev ian na  > die  Hebende > An l e h n u n g e n  wu r den  gesuch t

rech ts,  l in ks,  grün  > po l i t i s c he  Eins te l l u n g e n  (gehör t  das  schon  hie rhe r?)
Frank f u r t e r ,  W i e ne r  > Wü r s t c he n
Pi lsne r

Bedeu t u n gs w a n d e l  durc h  Bedeu t u n gs f es t l e g u n g  (in den  Fachsp ra c hen)
Ferns t raße,  Au t o s t raße,  Au t o b a h n,  Gü te r w e g , …

2.) U RSA C H E N  DES  B EDE U T U N G S W A N D E L S

Bedeu t u n ge n  können  sich  aufg r u n d  außersp ra ch l i c h e r  oder  innersp r a ch l i c h e r  
Mo t i v a t i o n e n  ändern.
D ie  außersp ra ch l i c h e  Mo t i v a t i o n
D ie  außersp rac h l i c h e n  Mo t i v a t i o n e n  sind  das  haup tsäch l i c h e  Forsch un gs f e l d .  
We i l  die  We l t  sich  verände r t ,  verände r n  sich  die  D i n ge.  Hexe  hatte  vor  500  
Jahren  einen  ganz  anderen  Inha l t  als  heute.
Der  Bedeu t u n g s w a n d e l  ref le k t i e r t  die  Gese l l s c ha f t ,  Beze i c h n u n g e n  w ie  
„Bü r g e r “  oder  „F räu l e i n “  sind  heute  nich t  meh r  so  of t  in  Geb rau c h.
Ausd r u c k s v e r s t ä r k u n g  / Ausd r u c k s i n t e ns i v i e r u n g
>  Inha l te  schwäc hen  sich  ab.  „Seh r“  hat  seine  Ver w a n d t e n  zum  Groß te i l  
ver l o r e n:  sero  – schme r z l i c h ,  verseh r t …



fu r ch t ba r,  schrec k l i c h ,  gewa l t i g  > die  Inha l t e  nützen  sich  ab
L i t o t es  tauchen  auf:  nich t  gesche i t  fü r  ver r ü c k t ,  nich t  fau l  für  f le iß i g .
Euphem i s m u s  –  ein  schöne r  machen  der  D i n g e,  das  besonde rs  im  Bere i c h  des  
Sterbens  oder  des  Steh lens  of t  seine  An w e n d u n g  f in de t.  Eine  Tabu i s i e r u n g  
lässt  sich  aufdec ke n.
M i t  po l i t i s c h  bewuss t  man i p u l i e r t e n  Beg r i f f e n  w i l l  man  Bedeu t u n ge n  
verände r n,  es ble i ben  Wo r t h ü l l e n  zurüc k.
„ethn i s c he  Säube ru n g“
„Co l l a t a ra l s c hä den“  sind  ein  menschen ve r a c h t e n de r  Euphem i s m u s
„End l ö s u n g“
etc
Sonde r f ä l l e  der  Euphem i s m e n
Ein  Tabu  ist  etwas  Unnen n ba r es.  Jede  Sprache  hat  ihre  Tabus.
Der  Teu fe l  ist  unnenn ba r.
Der  Go t t esb l i t z  ver wa n de l t  sich  in  Potzb l i t z .
„Bä r“  ist  in  v ie len  Sprachen  tabu is i e r t .  Urs  ist  das  alte  Wo r t  fü r  Bär.  Bär  häng t  
m i t  braun  zusamme n  > es  hande l t  sich  hierbe i  um  eine  alte  Tabu i s i e r u n g,  we i l  
man  das  T ie r  nich t  benennen  wo l l t e.
I ron i e
Nasewe i s
Das  ist  aber  ein  liebe r  Ke r l  (mit  der  rich t i g e n  Beto n u n g).
In  der  Sprache  ersche i n t  kon t i n u i e r l i c h  eine  Abn u t z u n g  bei  al lem,  was  mi t  
Ge f ü h l  und  A f f e k t  gefä r b t  ist.
Zu  „se in“  ist  ein  Grun d z us ta n d  überhaup t .  Heu te  ist  es  zum  komp l i z i e r t es ten  
Ver b  überhaup t  gewo r d e n.  Der  Gru nd  sche in t  zu  sein,  dass  es  dera r t  abgenü t z t  
wo r de n  ist  durch  die  Jahrhun de r t e  –  bedeu t u n gsa r me  Te i l e  des  Wo r t s c ha t zes  
fal le n  weg.

Inne rsp ra c h l i c h e  Ursachen
Inne rsp ra c h l i c h e  Ursachen  sind  re la t i v  sel ten.  Es  hande l t  sich  hie rbe i  um  einen  
Bedeu t u n g s w a n de l  in f o l g e  sprach l i c he r  Ve rän de r u n ge n  der  Ausd r u c k sse i t e  
(Laut ve rän de r u n ge n).
Hebamm e  ist  laut l i c h  bed i n g t  entstanden.
Ei lan d  (eine  Inse l) stamm t  von  Ein l a n d  > A  – i  – land  (Wasser  um  Land)
Versch i e b u n g e n  in  den  Bedeu t u n g s f e l de r n  bei  re la t i v  bre i te n  seman t i s c he n  
Felde r n:  fahren  –  gehen  >  haben  sehr  bre i te  Seman t i k e n.  Ve rän de r n  ih re  
Bedeu t u n ge n  im  Lau f e  der  Jahrhu nde r t e.

3) E RGE B N I S S E  DES  B EDE U T U N G S W A N D E L S

Bedeu t u n ge n  verengen  und  erwe i t e r n  sich.
deer  – T ie r
deer  ist  eine  Ve ren g u n g  auf  Rot w i l d ,  T ie r  ist  eine  Erwe i t e r u n g .  D ie  
Ausgan gsbede u t u n g  war  „w i l d e s  T ie r“.
D i n g  – th i ng
Das  Wo r t  kam  urspr ü n g l i c h  aus  der  Rech tssp r ac he.  Das  D i n g  er fuh r  eine  
gewa l t i g e  Bedeu t u n gse r w e i t e r u n g .
Re ise  bedeu te te  urspr ü n g l i c h  nur  Au f b r u c h .
Sterben  komm t  von  starve  (hist.  eng l i s c h) und  heiß t  verhu n ge r..
Ve ren g u n g e n:  gerben  (Verb) – gar  (Adje k t i v)



Gerben  hieß  ursp r ü n g l i c h  fer t i g ma c he n,  beenden.  Gar  heiß t  heute  noch  in  der  
süd l i c he n  Hä l f t e  des  dt.  Sprach ra um es  zu  Ende,  fer t i g.  Gege rb t  wer den  heute  
aber  nur  meh r  Häu te.
Hoc h ze i t  wa r  urspr ü n g l i c h  eine  hohe  Ze i t,  und  bezog  sich  nich t  nur  auf  die  
Ehe l i c h u n g.
Kuns t  komm t  von  können,  w i r d  heute  aber  nur  in  einem  eingeeng te n  Geb ie t  
geb rau ch t.
M i t  der  Bedeu t u n gs v e re n g u n g e n  werden  of t  auch  Ve rän de r u n ge n  qua l i t a t i v e r  
A r t  verbu n den:  Nega t i v i se r u n g  (Pejor is ie r u n g)  (passier t  of t  auf  dem  Weg  
hinaus  aus  der  Sprache), Reg i o na l i s i e r u n g .
D i r ne:  reg i o na l,  sel ten  gewo r d e n
> Di r n d l  – noch  häu f i g e r  anzu t re f f e n
Pejo r i s i e r u n g :  Gi f t  als  gi f t,  als  ein  Geschen k,  als  das,  was  man  gib t  wu r de  im  
Deu tsc hen  durch  ein  ganz  best i m m t e s  Geschen k  ersetz t.
E in  und  das  selbe  Wo r t  kann  zu  meh re ren  aufgespa l t e t  we rde n,  z.B.  durc h  
Eing r i f f e  der  Gramma t i k e n :  das  –  dass  (diese  Un te rs c he i d u n g  ist  er f un den,  hat  
m i t t l e r w e i l e  zwe i  Bedeu t u n gen);  w iede r  –  w i de r  (stehen  seman t i s c h  sehr,  sehr  
eng)

(Das  eben  erläu te r t e  Gl i e de r u n g s m u s t e r  ist  nur  eine  Mög l i c h k e i t  der  
Ein te i l u n g .)

B EDE U T U N G S K A P I T E L  IST  HIE R M I T  ABG ES C H L O S S E N !!!
Ich  komme  hie rm i t  zum  4. Punk t :

3.) GLIEDERUNG DES WORTSCHATZES

Man  we iß  bis  heute  nich t,  w ie  vie le  Wö r t e r  die  deutsche  Sprache  (oder  sonst  eine) hat.  Sie  
sind  nich t  so  rich t i g  zäh l ba r  – was  gi l t  als  Wo r t,  was  nich t  meh r?
Das  Deu tsc he  hat  rund  500  000  Wö r t e r .
Der  Wo r t s c ha t z  geb i l d e te r  Leu te  (Goethe,  Lu t he r ,  Th.  Man n,  Shakespea re) bet räg t  zw i sc hen  
20.000  und  25.000  Wö r t e r  (der  akt i ve  Wo r t s c ha t z  jeden fa l l s ,  man  hat  die  Wö r t e r  in  den  
We r k e n  gezäh l t).
In  der  A l l t a g ssp r a c he  lässt  es sich  mi t  ein i gen  Hunde r t  auskom m e n .
Fachsp ra chen  mi t ge re c h ne t  komm t  man  auf  ung la u b l i c h e  Zah len:  D ie  organ i s c he  Chem i e  
kenn t  6 M i o.  Substanzen  – sie  al le  müssen  Namen  haben.

Es  gib t  unte rsch i e d l i c h e  Gl i e de r u n gs m u s t e r  des  Wo r t s c ha t zes,  gramma t i s c h e,  seman t i s c he,  
sti l i s t i s c he, …

1) gramma t i s c h e  Gl ie de r u n g
Un te r g l i e de r u n g  des  Wo r t s c ha t zes  in  Au t osema n t i k a  (tragen  keine  eigene  Bedeu t u n g)  und  
Synseman t i k a  (haben  eigene  Bedeu t u n g)
lex i ka l i s c h  – gramma t i s c h

2) etymo l o g i s c he  Gl ie de r u n g
heim i s c h e  / nat i ve  Wö r t e r
Lehn w ö r t e r ,  Fremd w ö r t e r

3) seman t i s c he  Gl ie de r u n g



4) sti l i s t i s c he  Gl i e de r u n g
salopp  – vu l gä r  – derb

STI L I S T I S C H E  G L I E D E R U N G

Die  sti l i s t i s c he  Gl ie de r u n g  spie l t  star k  in  die  Lex i k o l o g i e  hine i n.  Der  Wo r t s c ha t z  ist  nach  
Sti l e benen  geg l i e de r t ,  w ie  etwa  scherz ha f t ,  derb,  salopp,  etc.

Gappenba c h  – Ste i n i s c h:  Wö r t e r b u c h  der  deutschen  Gegen wa r t ss p r a c he
H ie r be i  hande l t  es  sich  um  das  qua l i ta t i v  bedeu ten ds te  Groß w ö r t e r b u c h  der  deutschen  
Sprache.  Es  ist  in  der  DD R  ersch ie ne n  (leich t  ideo l o g i s c h  gefä r b t)  und  heute  nich t  meh r  
erhä l t l i c h.
Der  Wo r t s c h a t z  ist  geg l i e de r t  in

norma l e n/  Nu l l m a r k i e r t e n/  nich t  mar k i e r t e n
Ges ic h t,  sterben,  alt

gehobenen  Wo r t s c ha t z
An t l i t z ,  Anges i c h t,  entsch la f e n,  bejah r t,  betag t

Sonde r ma r k i e r u n g  inne rha l b  der  gehobenen  Sch i c h t  ist  dich te r i s c h  
heim ge he n  für  sterben

das  Et i ke t t  „Um g a n g ssp ra ch l i c h “  oder  „sa lo p p“  ist  ein  große r,  schwam m i g e r  
Bere i c h  und  ragt  zum  Te i l  auch  in  die  No r ma l s p r a c h e  hine i n.

V i sage,  dran  glauben,  abk ra t zen,  ins  Gras  beißen,  klapp r i g ,  abge ta ke l t
kr ie ge n,  Krac h,  Schw i p s,  Rausch  (hoch- oder  umgangssp ra ch l i c h?)

derb  &  vu l gä r
D iese r  Te i l  des  Wo r t s c ha t zes  ist  zum  großen  Te i l  tabu is i e r t  und  dar f  of t  
nich t  in  „No r m a l w ö r t e r b ü c h e r “  hine i n,  bzw.  w i r d  demen ts p r e c hen d  
gekenn ze i c h n e t .
Fresse,  Schnauze,  ver rec ke n,  krep ie re n

D ie  soz ia l i s t i s c he  Wo r t e i n t e i l u n g  gl iede r t  den  Wo r t s c ha t z  in  den  Standa r t  und  
den  Non- Standa r t  Bere i c h.

St i l f ä r b u n g e n  und  Nuan cen  die  die  Le x i k o g r a p he n  noch  anwen den:
scherz ha f t

nack t  > im  Adams k o s t ü m
Gesäß  > der  A l l e r w e r t es te

veräch t l i c h
jemanden  abha l f t e r n  > für  feuern

spöt t i sc h,  iron i s c h
der  Am t ssc h i m m e l
Büc k l i n g

gespre i z t
transp i r i e re n  stat t  schw i t ze n

verhü l l e n d ,  euphem i s t i s c h
der  A l l e r w e r t es te
die  v ie r  Buchs taben

Pap ie r deu t s c h,  amtssp ra ch l i c h
verm i t t e l s
bald i gs t

Zuo r d n u n g s p r o b l e m e  sind  ganz  norma l .  Wo  ordne t  man  den  „Schäde l“  ein,  der  das  
Kop f s k e l e t t  beze i ch ne t,  aber  auch  umgan gssp ra ch l i c h  Kop f  bedeu ten  kann?  Wo  den  „A f f e n “  



und  andere  Tie r beze i c h n u n ge n?  Sie  al le  haben  norma l s p r a c h l i c h e  Bedeu t u n ge n,  gehen  aber  
auch  in  die  saloppe  und  derbe  Ric h t u n g.
Auc h  Sch i m p f w o r t e  haben  übr i g e ns  versch i ede ne  St i l n ua n c i e r u n ge n.  (eit le r  A f f e ,  blöde r  A f f e ,  
A f f e  =  im  Sinne  von  Rausch,  Schw i p s)
[Um  die  Situa t i o n  an  der  Un i  W i e n  zu  besch re i be n  bräuch te  man  auch  sehr  vie le  salop pe  und  
derbe  Ausd r ü c k e … ]

Wö r t e r  gle ic he r  Wo r t f a m i l i e n  müssen  nich t  der  gle i c he n  Sch i c h t  angehö re n.  Der  „Du l d e r “  ist  
ein  gehobene res  Wo r t  als  „du l de n“.  „Spe ise“  ist  gehobene r  als  „Na chspe i se“.

H is t o r i s c he  Ges i ch t sp u n k t e  spie len  bei  den  Stu f u n ge n  der  Wö r t e r  eine  große  Ro l l e.  Ve ra l t e t e  
oder  vera l t en de  Wö r t e r  dr i f t e n  me is t  in  gehobene re  oder  nied r i g e re  Sch i c h te n  ab  bevo r  sie  aus  
dem  Wo r t s c ha t z  versch w i n d e n.

Angs t z i t t e r n d,  woh l m e i n e n d,  we i t t r a ge nd

Übe r  den  Inha l t  der  Wö r t e r  w i r d  of t  die  St i l sch i c h t  zugeo r d n e t  – diese  Vo r ga n gs w e i se  stimm t  
aber  nich t  imme r .  Un ra t  ist  Drec k  in  gehobene r  Sprache.  (Hängt  auch  mi t  der  Frage  
zusamme n :  W ie  gefüh l s be t o n t  sind  Wö r t e r?  – Du f t  Geruch  Gestan k)

ZE I T L I C H E  G L I E D E R U N G  EI N E S  W ORTS C H A T Z E S

Auc h  synch r o n e  Wo r t s c hä t ze  sind  zei t l i c he  Gl ie de r u n ge n.

A RC H A I S M E N

obso le t  (Wör te r,  die  im  Grunde  nich t  meh r  leben,  passi v  aber  verständ l i c h  
sind)

Thomas  Man n  ver f ü g t e  über  einen  großen  Wo r t s c ha t z  und  verwen de te  auch  
v ie le  Ana r c h i s me n.
ord i nä r  =  al l täg l i c h

Ein  Wo r t ,  das  nich t  meh r  lebt,  ist  zum  Be isp i e l  Fron.
Fron  =  Her r  (heute  noch  in  Fron l e i c h n a m  vorhanden)

Auszeh r u n g  und  Schw i n d s u c h t  sind  gelegen t l i c h  noch  in  der  L i te ra t u r  zu  
f inden  und  werden  auch  im  Wö r t e r b u c h  noch  berüc ks i c h t i g t .
 
> Die  Un te rs c he i d u n g  zw isc hen  vera l t e ten  (schon  draußen  aus  der  Sprache) 
und  vera l te n den  (am Weg  aus  der  Sprache  heraus) Wö r t e r n.

reüss ie ren  =  Er f o l g  haben
Me r i t e n  =  Ver d i e ns te
est i m i e r e n  =  schä tzen

H ISTO R I S M E N

Zo f e  ist  ke ine  Sache  der  sprach l i c he n,  aber  der  gesel l s cha f t l i c h e n  Gegen wa r t .  
W i r  al le  vers tehen,  was  eine  Zo f e  ist,  der  Beg r i f f  ist  aber  heute  nich t  in  
Ve r w e n d u n g ,  we i l  der  Beru f  ausgesto r be n  ist.  Ausd r ü c k e  w ie  „Zo f e“  vera l te n  
nich t,  sie  sind  w i c h t i g  fü r  das  W i ssen  um  die  Ve r ga n gen he i t .
Genauso  verhä l t  es  sich  mi t  der  Ach t  und  ächten.  Es  hande l t  sich  dabe i  um  
einen  Vo r g a n g,  der  heu te  nich t  meh r  vo l l z o g en  w i r d,  aber  tro tz dem  brauchen  
w i r  das  Wo r t.  Ri t te r,  M i n n e,  Tu r n i e r ,  al les  H is t o r i s m e n.



Es  komm t  auch  vor,  dass  H is to r i s m e n  oder  vera l t e t e  Wö r t e r  w iede r be l e b t  
werde n,  w ie  es  besonde rs  zur  Ze i t  der  K l ass i k  geschehen  ist.  Dama l s  wu rd e n  
bar f uss,  f in d i g ,  Freve l ,  Leu t na n t,  u.a. rev i t a l i s i e r t .
D ie  Roman t i k e r  beleb ten  einen  großen  Te i l  des  mi t te l a l t e r l i c h e n  Wo r t s c ha t z es  
w iede r,  w ie  Ri t te r,  Tu r n i e r,  Junke r,  Ede l f r a u.

N EUGE W I N N U N G  VO N  W ÖRT E R N

Pur ism us D ie  Sprache  hat  zu  v ie le  Fremd w ö r t e r .
Ende  des  19.,  An f a n g  des  20. Jh.  wu r de n  vie le  Beg r i f f e  aus  dem  
Ver k e h r ,  der  Techn i k ,  der  Ve r w a l t u n g  mi t  deutsc hen  Namen  
besetz t,  also  durch  einen  reinen  W i l l e n sa k t  umbenann t  –  eine  
bewuss te  Sprach ve r ä n de r u n g  vo l l z o g e n.
Cou ve r t  – Br i e f u m s c h l a g
Ad r esse  – Ansch r i f t
Peron  – Bahns te i g
Redak te u r  – Schr i f t se t ze r

Neo l o g i s m u s Wö r t e r  entstehen  aus  gesel ls cha f t l i c h e n  Ent w i c k l u n g e n  heraus
e-m@ i l

Wö r t e r  können  mode r n  sein.  Pol i t i s c he  und  gesel l sc ha f t l i c h e  
Ent w i c k l u n g e n  beein f l u ssen  diese  Zustän de.  We l t f r i e d e n  war  
einma l  mode r n.  In  der  DDR  beze i c h ne t e  man  die  Ar be i t e r  als  
We r k t ä t i g e.  Heu te  ist  eines  der  Sch lag w o r t e  die  fre ie  
Ma r k t w i r t s c h a f t .
Sch lag w o r t e  best i m m t e r  Epoc hen  geben  Au f k l ä r u n g  über  ihre  
Ideo l o g i e n  und  Den k r i c h t u n g e n.  (in  der  Au f k l ä r u n g  war  die  
Ve r n u n f t  das  um  und  auf,  nach  dem  1.W K  die  
Anne r k e n n u n g s p o l i t i k ,  nach  dem  2.W K  die  Ve r z i c h t s p o l i t i k ,  
etc)
Mode w ö r t e r  haben  al lgeme i n e,  keine  gesel l scha f t l i c h e  
Bedeu t u n g .  W ie  etwas  Ste ige r u n gs w ö r t e r  (ur, pr i ma,  du f te,  coo l,  
gewa l t i g ,  bru ta l,  vo i,  mega). Schon  w iede r  out  ist  Sputn i k ,  die  in  
den  60er,  70er  Jahren  in  der  DDR  für  den  For tsch r i t t  stand  (ein  
Sputn i k  der  Ch i r u r g i e,  etc).

RÄ U M L I C H E  G L I E D E R U N G

Reg i o na l e  Gl i e de r u n g  auf  standa r tsp ra ch l i c h e r  Ebene

Bsp.  1 Pfer d–  Gau l  – Ross
Heu te  gi l t  im  ganzen  deutschen  Sprachgeb i e t  Pfe rd  als  standa r ts p ra c h l i c h e  Form.  
Tro t z dem  kenn t  man  auf  Gau l  und  Ross  als  Beze i c h n u n g e n.  Gau l  al le rd i n g s  hat  einen  
Abs t i e g  hin te r  sich,  Ross  hat  sich  sti l i s t i s c h  auf  eine  höhere  Ebene  ver l age r t.  Be i de r  
Ausgan gsp u n k t  war  eine  reg i ona l e,  nich t  mar k i e r t e  Beze i c h n u n g  fü r  Pfe rd.

Bsp.2 Ko r n  – Fruch t  – Get re i de
D ie  dia le k t a l e  Ve r t e i l u n g  gesta l te t  sich  auf  der  hochsp ra ch l i c h e n  Ebene  um.  Das  
al lgeme i n  hochsp ra ch l i c h  verwe n de t e  Wo r t  laute t  Get re i de.  Abe r  auch  unte r  Ko r n  und  
Fruch t  w i r d  hochsp ra ch l i c h  dasse lbe  verstanden.



Was  bedeu te t  Ko r n  im  deutschen  Sprach geb i e t?  (semasio l o g i s c he r  Zugang)  –  Zum  
Groß te i l  w i r d  unte r  Ko r n  der  Roggen  vers tanden.  Ande re  Geb ie te  vers tehen  unte r  dem  
Wo r t  Ko r n  Ha fe r,  D i n k e l ,  oder  al lgeme i n  Get re i de.
Man  kann  hie r  we i te r f r a ge n  und  sich  die  Beze i c h n u n g  des  Roggens  in  den  
versch ie de nen  Geb ie ten  ansehen.  Ko r,  Ko r n,  Roggen,  Rogg,  etc.

Mus te r  0 Ein  Wo r t  gi l t  übera l l .
M us te r  1 Das  Wo r t  ist  (in der  dt.  Standa r tsp r a ch e) zwe i ge te i l t .  D ies  tr i t t  noch  häu f i g  auf  

durch  die  Spal t u n g  des  deutschen  Sprach geb i e t es  in  das  N iede r de u t s c he  im  
No r de n  und  das  Hoc hdeu t s c he  im  Süden.
N S
Sonnaben d Samstag > Der  Samstag  w i r d  sich  durchse t zen,  da  er  auch

in  No r d d e u t s c h l a n d  vers tanden  w i r d.
Junge Bub > beides  standa r tsp r a c h l i c h ,  eines  w i r d  sich  aber  

sch l ussend l i c h  durchse t zen  –  näm l i c h  der  
norddeu t s c he  Bub

Ap f e l s i n e Orange D ie  Wö r t e r  stammen  aus  unte rsch i e d l i c h e n  
Ent l e h n u n g s r i c h t u n g e n,  bei  beiden  hande l t  es sich  
um  Fremd w ö r t e r .  Orange  ist  im  ganzen  
Sprach raum  mög l i c h .

Hac ke Ferse H ie r  ist  die  Ve re i n he i t l i c h u n g  bere i ts  erled i g t ,  im  
No r de n  sind  nur  mehr  k le i ne  Reste  der  Hacke  
übr i g.  Auc h  bei  uns  komm t  die  Hacke  noch  in  
best i m m t e n  Zusamme n h ä n g e n  vor:  hochhac k i g ,  
die  Hacken  zusamme nsc h l a ge n.

Har k e Rechen D iese  beiden  Beg r i f f e  sind  sehr  stark  get renn t,  
es  gib t  kaum  Tenden zen  von  einem  zum  anderen  
zu  wer den.

Mus te r  2 Das  Wo r t  tei l t  sich  nich t  in  ein  No r d- Süd-Ge fä l l e  auf,  es  ist  verm i s c h t  im  
Sprach raum  vorhanden.
Fle is che r  ist  das  älte re  Wo r t ,  das  vom  neueren  Beg r i f f  Me t z ge r  (Lehnwo r t)  
verd rän g t  wu r de.  Auc h  der  Sch la c h te r  (N),  Fle isch haue r  (SO)  und  
Fle is ch ha c k e r  (SO) wu r den  von  ihm  verd rän g t.
D ie  al te  Beze i c h n u n g  Schre i ne r  (in  Fam i l i e n n a m e n ge b u n g  das  abso l u t  
dom i n i e r e n de  Wo r t  für  diesen  Beru f)  wu r de  im  Süden  und  Südos ten  vom  
T isch l e r  verd rän g t.  De r  Tisch le r  war  ein  neues  Wo r t  und  begann  seine  Kar r i e r e  
in  W ie n  und  dräng te  von  dor t  aus  den  Schre i ne r  gen  Wes ten  zurüc k.
Der  Scho r ns te i n f e ge r  hat  f lächenm äß i g  die  größ te  Ve r b r e i t u n g .  Im  Südwes ten  
nenn t  man  ihn  Kam i n f e g e r ,  im  Südos ten  w i r d  er  als  Rauch f a n g k e h r e r  
beze i c h ne t.  Essen keh r e r .  Der  Rauch f a n g k e h r e r  setzte  sich  in  Öste r re i c h  als  
einz i ges  hochsp ra c h l i c h es  Wo r t  durch.  In  Baye r n  ist  das  dom i n a n t e  Wo r t  der  
Kam i n k e h r e r  (das einz i g  hochsp ra ch l .  Wo r t  für  den  Scho r ns te i n f e g e r  dor t).

Mus te r  3 D ie  Gl ie de r u n g  des  Wo r t s c ha t zes  nach  neueren,  staat l i c he n  Mus te r n.  D ieses  
Mus te r  bez ieh t  sich  auf  Formen,  die  auf  Deu tsch l a n d ,  Öste r re i c h,  die  Schwe i z  
eing re nz b a r  sind.
Für  Deu tsc h l a n d  gib t  es  keinen  eigenen,  al lgeme i n  akzep t i e r t e n  Beg r i f f  w ie  
Aus t r i a z i s me n,  He l ve t i s m e n  oder  Südt i r o l i s m e n.
Der  Mee r r e t t i c h  w i r d  in  Baye r n  nur  meh r  im  D ia l e k t  K re n  genann t,  aber  auch  
dieses  geht  zurü c k.  Nu r  in  Öste r re i c h  ist  der  K re n  die  hochsp ra ch l i c h e  Ve rs i o n  



des  Mee r r e t t i c h s,  und  so  w i r d  dieses  Wo r t  woh l  frühe r  oder  späte r  ein  
Aus t r i a z i s m u s  werde n.
Man  kann  auch  histo r i s c h  staat l i c he  Sprach geog r a p h i e  unte rsu chen,  zum  
Beisp i e l  die  der  DD R.  Das  Plast i k  war  in  der  DDR  ein  prak t i s c h  nich t  
vorhan denes  Wo r t  – es hieß  Plaste.
B is  1990  musste  man  vie r  Geb ie te  unte rs che i de n :  die  BR D ,  die  DDR ,  
Öste r re i c h  und  die  Schwe i z.  We i t e r s  gab  und  gib t  es  noch  kle i ne  Geb ie te  w ie  
Südt i r o l ,  L i c h t ens te i n ,  die  deutschsp ra c h i g e n  Geb ie te  in  Rumän i e n,  
Be l g i s c h de u t s c h  etc.  D ie  DD R  exis t i e r te  nur  wen i ge  Jahrzehn te,  zeig te  aber  
doch  andere  Wö r t e r  auf.  Besonde rs  auf  der  po l i t i s c h e n  und  adm i n i s t r a t i v e n  
Ebene  entstand  ein  andere r  Wo r t s c ha t z,  der  m i t  dem  Zusamme n b r u c h  der  DD R  
nun  auch  bald  ganz  weg  brechen  und  versch w i n d e n  w i r d.
Öste r re i c h  kann  ab  dem  19.  Jahrhu nde r t  (181 1)  eine  eigens tän d i g e  Trad i t i o n  in  
Sachen  Aus t r i a z i s me n  vor w e i se n  –  bere i t s  dama l s  wu r de n  w ie  wah r ge n o m m e n  
und  besch r i e be n.  Be i  der  Beze i c h n u n g  eines  Wo r t es  als  Aus t r i a z i s m u s  komm t  
es  aber  des  öf te ren  zu  Feh le i ns ch ä t z u n ge n.  Es  werden  of t  Wö r t e r  als  
Aus t r i a z i s me n  beze i c h ne t,  die  1.  of t  ein f ac h  nur  aus  dem  süd l i c he n  
Sprachgeb ra u c h  stammen,  also  nich t  exp l i z i t  öster re i c h i s c h  sind.  2.  We i t e r s  
w i r d  of t  der  al te  dia le k ta l e  Zusamme n h a n g  mi t  zum  Beisp i e l  Baye r n  
übersehen,  die  etwas  das  Wo r t  K ren  auch  noch  verwe n den  (trotzdem  es 
sel tene r  w i r d)  oder  auch  den  Top f e n  als  solchen  beze i c h nen.  Manc he  dieser  
alten  dia le k t a l e n  Wö r t e r ,  w ie  die  Mau t ,  verb re i t e n  sich  über  den  ganzen  
Sprach raum.
3.  Ein  echte r  Aus t r i a z i s m u s  l ieg t  nur  vor,  wenn  das  Wo r t  vor w i e g en d  in  
Öste r re i c h  in  Geb rau c h  ist  (Ausf ransu ngen  komme n  imme r  w iede r  vor),  w ie  
zum  Be isp i e l  die  Jause  (die  in  Öste r re i c h  sehr  er f o l g r e i c h  ist  und  al le  anderen  
Beze i c h n u n g e n  zum  Abs te r be n  br i n g t), der  Parade i se r,  die  Ma r i l l e,  die  Rib i se l ,  
der  Erdäp f e l .
4.  Am t ssp r a ch l i c h e  Wö r t e r  zäh len  eben fa l l s  zu  den  Aus t r i a z i s me n,  denn  der  
Staat  deck t  al le  Geb ie te  ab,  ein  Er lagsche i n  ist  in  W i e n  ebenso  w ie  in  Bregen z  
ein  Er lagsche i n,  aber  außerha l b  der  Grenzen  Öste r re i c h s  gi l t  dies  nich t  meh r.  
Landeshaup t m a n n  ist  eben fa l l s  ein  solches  Wo r t.  Ku l t u r e l l- po l i t i s c h  ist  der  
Osten  überge w i c h t i g ,  vie les  w i r d  von  dor t  Ric h t u n g  Wes ten  durch gese t z t,  
Gre iß l e r  versus  Kräme r ,  oder  auch  der  Rauch f a n g k e h r e r .  Auc h  die  Gelse  ist  ein  
ost las t i ge r  Aus t r i a z i s m u s,  sie  hat  sich  sehr  rasant  verb re i t e t  und  nieman d  we iß  
warum …
5. Be i  Wö r t e r n,  die  öster re i c h i s c he  Bedeu t u n gen  haben,  obwo h l  sie  als  Wö r t e r  
im  ganzen  Sprach rau m  vorhande n  sind,  hande l t  es  sich  eben fa l l s  um  
Aus t r i a z i s me n.  Ein  Sessel  ist  in  Öste r re i c h  jedes,  w i r k l i c h  jedes  Sitzmö b e l .  
Auße r ha l b  von  Öste r re i c h  brauch t  ein  Sessel  schon  eine  Po ls te r u n g  oder  
Ähn l i c h es,  ansonsten  hande l t  es sich  hie rbe i  um  einen  Stuh l.

He l v e t i s m e n  sind  schwe i z e r i s c h  chara k te r i s t i s c he  Sprach va r i a n t en  auf  der  
hochsp ra c h l i c h e n  Ebene.  Schwe i z e r d e u t s c h  ist  hochg ra d i g e r  D ia l e k t ,  dam i t  
sind  He l v e t i s m e n  nich t  geme i n t!
[das  ß ex is t i e r t  sei t  1953/1973  (?) ortho g ra p h i s c h  nich t  meh r]
Wö r t e r  w ie  Ve l o,  Tro t o i r  &  Per ron  kamen  durch  den  roman i s c hen  Ansch l u ss  
ins  Schwe i z e r i s c he.  Es  hande l t  sich  hierbe i  zunehmen d  um  He l v e t i s me n,  we i l  
sie  übera l l  sonst  aus  dem  deutschen  Sprachscha t z  fa l le n.
He l v e t i s m e n  sind  zum  Beisp i e l  Un te r b r u c h  (Substan t i v  zu  unte r b r e che n)  oder  
inner t  (für  inner ha l b).



Das  Wo r t  Müs l i  hat  eine  große  Expo r t e r f o l g s ges c h i c h t e  hin te r  sich.  Das  Wo r t  
war  ursp r ü n g l i c h  ein  He l v e t i s m u s,  ist  aber  we i t  als  nur  über  den  
deutschsp ra ch i g e n  Raum  hinaus  bekann t  gewo r d e n  und  kann  som i t  als  keine r  
meh r  gel ten  (österre i c h i s c hes  Be isp i e l  hier z u  wäre  die  Palatsc h i n k e).
D ie  mi t te l n ö r d l i c h e  Ebene  hat  ke inen  eigenen  Namen  fü r  ihre  Besonde r he i t e n  
entw i c k e l t .  Eine  Trad i t i o n  der  N ic h t t r a d i t i o n  könn te  man  sagen,  denn  es 
bestand  ein fac h  kei ne  No t w e n d i g k e i t  „Deu t sc h i s me n“  oder  was  auch  imme r  
einzu f ü h r e n.
Tro t z dem  kenn t  man  Besonde r he i t e n.  Das  amtssp ra ch l i c h e  Bundesdeu t s c h  
kenn t  das  Wo r t  Ab i t u r ,  das  nur  in  Deu tsc h l a n d  verwe n de t  w i r d.
In  Man n he i m  bef i n de t  sich  das  Le x i k o g r a p h i s c h e  Zent r u m  des  
deutschsp ra ch i g e n  Raumes.
Süd t i r o l  besteh t  so  w ie  w i r  es heute  kennen  sei t  19 19.  Du r c h  die  Zugehö r i g k e i t  
zu  Ita l i e n  f ie l  dor t  eine  Men ge  spez i f i s c hes  Wo r t m a t e r i a l  an.  D ie  Bar  ist  dor t  
das  Ka f f ee haus.  Das  Paten t  steht  fü r  den  Füh re rs c he i n.  Abe r  es  hat  sich  auch  
öste r re i c h i s c he  Term i n i  bewah r t  w ie  den  Landeshaup t ma n n .
Ostbe l g i e n
Rumän i e n

4.) ENTLEHNUNGSGESCHICHTE

Einb l i c k e  in  die  Ent l e h n u n gs ges ch i c h t e  des  Deu tsc hen.

We r ne r  Pez  (?) kons t r u i e r t e  einen  Satz  in  dem  letz t l i c h  nur  Ar t i k e l  und  Präpos i t i o n e n  Deu tsc h  
sind,  al les  andere  waren  ursp r ü n g l i c h  Fremd w o r t e :

Am  vergangenen  (lat.) Fre i ta g  (lat.) nahm  (teilnehme n  lat.) der  Groß va te r  (franz.) des  
Her z o gs  (byzan t i n i s c h- stra te la t i s c h) mi t  Rück s i c h t  (lat.) auf  die  Besch we r d e n  (lat.) der  
Un te r t a ne n  (lat.) an  der  Sitzu n g  (franz.) in  der  Haup t s tad t  (lat. cap i ta l) tei l.

Das  Deu tsc he  ist  stark  vom  late i n i s c he n  gepräg t,  und  auch  al le  anderen  europä is c hen  
Sprachen  haben  eine  Ku l t u r r e v o l u t i o n  (vor  rund  1500  Jahren) hin te r  sich,  und  dam i t  auch  eine  
Sprach re v o l u t i o n .
Um  den  Zusamme n h a n g  zw is c hen  den  europä is c hen  Sprachen  zu  erfassen,  er fo r de r t  es  eine  
überg re i f e n d e  Beschä f t i g u n g  dam i t  und  ein  überg re i f e n d es  Sprach w i sse n.

Es  gib t  versch i ede ne  Va r i an te n  von  Ent l e h n u n g e n:
1.  Stu fe lau t l i c h  und  bedeu t u n gs mäß i g  noch  nich t  eingeg l i e de r t ,  ein  Fremd w o r t

Pala is.

2. Stu fe H ie r be i  hande l t  es  sich  um  eine  Einpassu ng,  die  bere i t s  in  frühe ren  
Jahrhu nde r t e n  er fo l g t e,  und  die  heute,  so  w ie  es auss ieh t,  nich t  meh r  stat t f i n de t.
Wö r t e r  der  2.  Stu fe  sind  Wö r t e r ,  die  heu te  als  deu tsche  Wö r t e r  emp f u n de n  
werden.  Be i  K i r c h e,  Fenste r  und  Zw i e be l  hande l t  es  sich  um  ent le hn te  Wö r t e r ,  
aber  auch  um  ent lehn te  D i n g e.

Der  Un te rs c h i e d  zw isc hen  1.  &  2. Stu fe  ist  nur  gradue l l  festzus te l l e n.
[Der  Term i n u s  Fremd w o r t  ist  w issenscha f t l i c h  nich t  gebräuc h l i c h ,  man  benu t z t  es  nur  in  der  
A l l t a gssp r a c he  als  erkennba re n  Fal l  einer  Ent l e h n u n g.]

Lehnp r ä g u n ge n :



Lehnb i l d u n g e n
Lehnü be r se t z u n g Ein  Wo r t  einer  anderen  Sprache  w i r d  Gl i e d  fü r  Gl ie d  in  die  

eigene  überse tz t.
conszenz i a Gew i ssen
grandpè re Groß va te r

Lehnü be r t r a g u n g Das  Wo r t  wu r de  paraph ras i e r t  –  fremde  Bestan d te i l e  wer den  
tei l w e i se  überse tz t  / umsch r i e be n .
skysc r ape r Wo l k e n k r a t z e r
pat r ia Va te r l a n d

Lehnsch ö p f u n g Eine  Wo r t n e u b i l d u n g  f in de t  stat t,  die  das  Fremd w o r t  ersetz t.  
Aus  Zwan g  einer  Namens no t ,  Benenn u n g  heraus  w i r d  ein  neues  
Wo r t  geb i l d e t.
cognac We i n b r a n d
Au t o m o b i l K ra f t w a ge n

Lehnbedeu t u n g e n Der  Inha l t  wande l t  sich,  nich t  die  Form.  Go t t,  Ge is t,  Seele  waren  
als  Wö r t e r  im  Deu tschen  schon  vorhande n,  bekamen  aber  neue,  
chr is t l i c h e  Inha l te.
Rea l i s i e ren  ist  eben fa l l s  ein  Fremd w o r t  und  heiß t  eigen t l i c h  
verw i r k l i c h e n.  Un te r  Eng l i s c hem  Ein f l u ss  kam  die  Bedeu t u n g  
des  Er kennens  dazu.
Kon t r o l l i e r e n  bekam  im  20.  Jh.  die  eng l i sc he  Bedeu t u n g  des  
Mac h t  Ausübe ns.
Wö r t e r  des  Chr is ten t u m s  gehö ren  eben fa l l s  hier he r  –  sie  waren  
im  A l t h o c h de u t s c hen  zu  100%  Lehn w ö r t e r .  1/10  des  
A l t h o c h d e u t s c h en  Wo r t s c ha t zes  bestand  aus  Lehn w ö r t e r n ,  
m in des tens  3%  davon  waren  aus  dem  Late i n i s c he n  übern om m e n  
wo r de n.  D ie  ältere  Ent l e h n u n g s gesc h i c h t e  ist  meh r  
gegens tän d l i c h e r  A r t .
W i e  vie le  Lehn w ö r t e r  eine  Sprache  hat  häng t  auch  stark  mi t  der  
Meh r s p r a c h i g k e i t  der  Bevö l k e r u n g  zusamme n.
Rech tssp re ch u n g :  Erbe,  Ur k u n d e,  Rech t,  Ger i c h t,  Sühne,  Stra fe,  
Sache  > Deu tsc h
Käsere i :  Käse  – ust
A l t h o c h d e u t s c h  bio r  – ale

   Bie r

Im  Deu tsc hen  ble i be n  of t  beide  Vers i o ne n,  die  alte  und  die  neue  
bestehen:  Wan d  (winden,  gef l o c h t e ne  Wand)  –  Maue r  (aus 
Z iege l n);  Weg,  Straße  (lat.).
Es  komm t  aber  auch  vor,  dass  die  alte  Ve rs i o n  versch w i n d e t :
potah  – Le i c h n am,  Kö r pe r  (-hü l le) (body)
lahan  – lachen

Frühe r  w ie  heute  gib t  es  Mo de n,  zum  Be isp i e l  bei  Or ts-  oder  
Straßenname n  oder  die  Ve r d r ä n g u n g  der  Ends i l b e  –o  durch  die  
Ends i l b e  –er  (der  Le i t e r).
Auc h  v ie le  Kenn w ö r t e r  sind  Lehn w ö r t e r .  Mau t  ist  ein  Kenn w o r t  
des  SO,  ein  bay r i s c hes  Kenn w o r t ,  das  ehema ls  aus  dem  
Got is c hen  stamm t e.  Zo l l .



Die  Ent l eh n u n g s gesc h i c h t e  des  Deu tsc hen  ist  ein  Au f  und  Ab,  es  gib t  in tens i v e r e  Ze i te n  und  
wen i ge r  intens i v e.  Ent le h n t  wu r de  aus  dem  Roman i s c hen,  La te i n i s c he n,  Französ i s c hem,  im  
A l l g e m e i n e n  also  von  unseren  Nachba r n.  In  neuere r  Ze i t  komme n  meh r  Wö r t e r  aus  dem  
Eng l i s c he n  hinzu.

Late i n  wu r de  in  dre i  Phasen  aufgeno m m e n .  D ie  erste  Phase  er fo l g t e  von  der  Roman i s i e r u n g  
Gal l i e ns  bis  zur  Ze i t  der  Vö l k e r w a n d e r u n g .  Wäh r e n d  dieser  Ze i t  verb l i e b e n  die  Röme r  and  
der  Donau.  Der  zwe i t e  Absc hn i t t  fand  wäh ren d  der  Neuo r d n u n g  Germa n i e ns  bis  zum  
M i t t e l a l t e r  stat t,  hie r  ging  nach  dem  klass ischen  Late i n  das  Vu l gä r l a t e i n  herv o r .  D ie  
Ents tehu n g  dieses  vu l gä re n  Late i ns  wu r de  von  den  Fran ken  und  A l e ma n ne n  get ragen.  D ie  
dr i t te  Phase  fo l g t e  zur  Ze i t  des  Huma n i s m u s.

Im  Süden  über w i e ge n  Lehn w ö r t e r  aus  dem  bayr i s c he n  und  alemann i s c hen  D ia l e k t e n,  es  gib t  
kaum  late i n i s c h e.  Der  westm i t t e l d e u t s c he  Raum  an  Rhe i n  und  Mose l  ist  dagegen  das  große  
Zent r u m  roman i s c he n  und  german i s c hen  Kon t a k t s.  Das  Zen t r u m  dieses  Raumes  bi l de t  Tr ie r.

Das  La te i n i s c he  über t r u g  sich  im  Deu tsc hen  besonde rs  auf  den  Hausbau,  die  Land w i r t s c h a f t  
und  die  Küc he.  Eines  der  ältesten  Lehn w ö r t e r  ist  der  Ka i se r.
D ie  Beg r i f f e  fü r  Ho l z ba u  und  Fachwe r k b a u  komme n  aus  dem  Deu tsc hen,  die  für  den  
Ste inba u  hingegen  aus  dem  Late i n i s c he n:  Z iege l,  Ka l k ,  Maue r,  Est r i c h,  Pfe i l e r,  Pfah l,  Ke l l e r ,  
Spei che r,  Kamme r ,  Küc he,  Kemena te,  Fenste r.  Späte r:  Kam i n .
Pf lan ze,  Koh l ,  Ret t i c h,  Kü r b i s,  Zw i e b e l  (Knob la u c h  &  Schn i t t l a u c h  =  deutsch),  Küm m e l ,  
Ke r be l,  Pfe f f e r,  M i n z e,  Pf i rs i c h,  Pf lau me,  Kas tan i e,  Pappe l,  B i r ne,  We i n,  W i n ze r ,  Mos t,  
Bot t i c h,  Schüsse l,  Pfanne,  Tisch,  Ma r k t ,  K i s t e,  Sack,  Z ins,  Zo l l ,  Mau t,  al les  late i n i s c he n  
Ursp r u n g s.

D ie  Woc hen t a gsname n  (betr i f f t  auch  andere  Sprachen)
Man  nimm t  baby l o n i s c h e  Ursp r ü n ge  an,  verbu n de n  mi t  ihren  Glauben  an  Sch i c k sa l s l e n k e n de  
Plane ten.

Mo n t a g Ist  heu te  der  1.  Tag  der  Woc he  (frühe r:  Sonn tag). Der  Mo n t a g  ist  auch  
heute  noch  im  Eng l i s c he n,  Französ i s c he n,  Ita l i e n i s c he n  und  Deu tsc hen  
nach  late i n i s c hem  Vo r b i l d  der  Tag  des  Mon d es.

D iens tag Der  D iens tag  hat  reg i ona l  noch  versch i ede ne  B i l d u n g e n.  Seinen  
Ursp r u n g  hat  er  im  Late i n i s c he n  vom  Tag  des  Ma r s.
Französ i s c h :  mard i
D ie  al tge rma n i s c h e  Beze i c h n u n g  fü r  D iens tag  war  der  Z ios tag,  der  
neben  dem  Zis tag  und  Zisch t i g  im  aleman n i s c hen  Raum  eine  geläu f i g e  
Be i ze i c h n u n g  des  D iens tages  ist.
In  Schwa be n  nenn t  man  ihn  A f t e r m o n t a g  oder  A f t e r m e n t i g .
D iens tag  kam  aus  Kö l n  und  komm t  vom  Be i name n  des  Z ios:  D i n gs us.  
In  D i n gsus  steck t  das  Th i n g,  der  Rat,  die  Sache.
Das  bay r i s c he  Kenn w o r t  fü r  D iens tag  ist  der  Ertag,  der  aus  dem  
got i sc he n  stamm t  und  den  gr iech i s c he n  Kr i e g sg o t t  A res  zum  Mus t e r  
hat.

M i t t w o c h lat.:  der  Tag  des  Me r k u r
Der  entsprechende  Go t t  der  Germa nen  ist  Wo ta n  (Wednesda y).  D ie  
K i r c he  bei  uns  merz te  al le  heidn i s c he n  Beg r i f f e  aus,  und  benann te  den  
Tag  nach  seinem  Au f t r e t en  in  der  M i t t e  der  Woc he  als  M i t t w o c h .



Donne rs tag lat.:  der  Tag  des  Jup i te rs
H ie r  gelang  es  der  K i r c h e  nich t,  die  heidn i s c he n  Töne  auszuscha l t e n.  
Der  Tag  wur de  als  Tag  des  Tho r,  des  Donne r s  überse tz t.  Eng l i s c h:  
Th i r s t da y.
Im  bay r i s c he n  D ia l e k t r a u m  ist  der  Pf i n gs t t a g  der  5.  Tag  (aus  dem  
Gr iec h i s c he n)

Fre i tag lat.:  der  Tag  der  Venus
German i s c h :  der  Tag  der  Gö t t i n  Fre ya

Samstag lat.:  der  Tag  des  Satu r n
Man  übern i m m t  die  Beze i c h n u n g  per  Wo r t e n t l e h n u n g  (es  gib t  im  
german i s c h en  ke inen  entsp rechen den  Go t t)  und  mach t  den  Satu r n ta g  
(saturda y) daraus.
Im  No r den  und  in  der  M i t t e  des  deutschen  Sprachgeb i e tes  entstand  bald  
der  Sonnabend  (Abend  / Tag  vor  dem  Sonn tag)
D ie  got isc he  M i ss i o n  kre i e r te  den  Samstag  (eines  von  vie r  Wo r t e n  das  
sich  durchse t zen  w i r d) aus  dem  gr iech i s c he n  Sabba to n  heraus.

Sonn tag lat.:  der  Tag  der  Sonne  (sol is  dies)
Sonn tag
Sunda y
Ein  Ve rsuc h  der  chr i s t l i c h e n  K i r c he,  den  Sonn ta g  im  deutschsp ra c h i g e n  
Raum  zum  Tag  des  Her r n  zu  machen  (Frontag),  gelang  nich t,  aber  in  
Frank r e i c h  setzte  es sich  durch  als  diman c he.

E NT L E H N U N G S S C H I C H T

Ent l e h n t  wu r de n  die  Wö r t e r  zume i s t  aus  dem  Vu l gä r l a t e i n ,  aus  Französ i s c h  (grandmè re,  
grandpè re,  B i l d u n gss i l b e n  sind  z.B.  –ei  (Arzne i)), Ita l i e n i s c h,  etc.
Das  auseinan de r d i v i d i e r e n  von  Lehn w ö r t e r n  die  entwede r  aus  dem  Late i n i s c he n  oder  aus  dem  
ita l i e n i s c he n  stammen,  gesta l te t  sich  als  ein i ge r maßen  schw i e r i g .  Zw i s c h en  Ita l i e n  und  
Deu tsc h l a n d  bestanden  rege  Hande l s bez i e h u n g e n,  deren  Haup t v e r b i n d u n g  die  Brenne rs t r aße  
darste l l t e.  Früch te,  We i ne,  Gewü r z e  und  Sto f f e  fanden  so  ihren  Weg  in  den  No r den,  und  mi t  
ihnen  ihre  Beze i c h n u n g e n.
Orange  (mhd.:  A ran t z) > Aran z i n i  (Pomeranze)
L i m o n e,  Me l o n e,  Re is,  Dat te l n,  Z i t r o n e,  Zuc ke r
We i n n a me n,  Mü n z e n  (Duka ten,  Flo r i n  (bei  uns  werden  Gu l de n  mi t  FL  abgek ü r z t))
Hande l  &  Buch f ü h r u n g  (Gant  =  Ve rs te i ge r u n g), Kon t o ,  Mus te r,  Post,  Rest,  Net t o
We i t e r e  Wö r t e r  komme n  aus  der  Seefah r t,  der  Ve r w a l t u n g  und  der  Pol i ze i  zu  uns,  aus  dem  
K r i e gs we sen,  der  Mus i k ,  der  K le i d u n g ,  dem  Essen  (Salat).
Wechse l b r i e f e,  Buch ha l t u n g  > sind  Übe rse t z u n ge n  aus  dem  Ita l i e n i s c h e n.  Be i m  deutschen  
Wo r t  Ban k  (it.: banco) fand  eine  Ent le h n u n g  und  eine  Rüc ken t l e h n u n g  stat t.

5.) LEXIKOGRAPHIE

Gesch i c h t e  der  Lex i k o g r a p h i e  des  Deu tsc hen
Un te r  Lex i k o g r a p h i e  versteh t  der  Fremd w ö r t e r d u d e n  die  W i ssenscha f t  von  der  Au f z e i c h n u n g  
und  Erk l ä r u n g  des  Wo r t s c ha t zes  in  Form  eines  Wö r t e r b u c h es.  D ie  Lex i k o g r a p h i e  bes i t z t  eine  
lange  Fachgesch i c h t e.  Lex i k o l o g i e  w ie  wir sie  vers tehen,  beg in n t  erst  im  16.  Jahrhu nde r t ,  die  



ersten  An f ä n ge  reichen  aber  an  die  An f ä n ge  der  Schr i f t l i c h k e i t  heran.  Sei t  dem  8.Jh.  gib t  es 
Wo r t l i s t e n  und  so  genann te  Gl ossen.  Im  M i t t e l a l t e r  ist  Lex i k o g r a p h i e  sozusagen  
Glossog ra p h i e.  D iese  Glossen  bestehen  vor  al lem  zur  Er k l ä r u n g  theo l o g i s c he r  und  som i t  
late i n i s c h e r  We r k e.
Es  gib t  versch i ede ne  Glossen

inte r l i n ea r e  Gl ossen  (zwischen  den  Ze i l e n  eingesch obene  Erk l ä r u n gen)
marg i na l e  Glossen  (Rander k l ä r u n ge n)
Wo r t e r k l ä r u n g e n,  die  im  Tex t  mi t l a u f e n

Das  älteste  deu tsche  Zeugn i s  einer  Gl osse  stamm t  aus  Echte r nach :  Gl ossar  Harb u r g  
Ech te r nach.
Das  erste  deu tsch  –  late i n i s c he  Wö r t e r b u c h  (ein  gloss ie r t es  late i n i s c hes  Wö r t e r b u c h)  ist  der  
Ab r o g a ns  (das Buch  ist  nach  dem  ersten  Wo r t  benann t,  eben  abrogans  (demüt i g)).
Das  mi t  Abs tan d  am  meis ten  gloss ie r t e  Buch  ist  die  B ibe l .  H ie r z u  gib t  es Glossensamm l u n g e n  
und  Bi be l w ö r t e r b ü c h e r .
Das  erste  sach l i c h  geord ne te  Wö r t e r b u c h  ist  das  vocabu l a r i u s  St i.  Ga l l i  (St.  Ga l l e n,  
Ostsch we i z)  aus  dem  8.Jh.  Es  hande l t  sich  um  einen  Sprach f ü h r e r  für  fremds p r a c h l i c h e  
M i ss i o na r e  (v.a. Ange l sac hsen).
Der  ein f l u ss re i c h s te  Ve r t re t e r  der  sach l i c h  geordne ten  Wö r t e r b ü c h e r  stamm t  aus  der  M i t t e  des  
1 1.  Jh.:  das  Summa r i u m  He i n r i c i  aus  dem  K l os te r  Lo rsc h  (liegt  im  Rhe i n l a n d).

Ausgan gsp u n k t  al l  dieser  Gl ossa re  ist  der  late i n i s c he  Wo r t s c ha t z.  Ers t  im  14.Jh.  komm t  der  
Umsc h w u n g  zum  Deu tsc hen,  das  von  nun  an  auch als  Zie l  gesetz t  w i r d  (allerd i n g s  ist  es nich t  
die  Haup t z i e l se t z u n g).
Ab  der  zwe i t e n  Hä l f t e  des  14.Jh.  entstehen  late i n i s c h  –  deutsche  Sach-  und  Sprach l e x i k a ,  die  
aber  imme r  noch  unte r  dem  Ein f l u ss  der  H i n f ü h r u n g e n  zum  Late i n i s c he n  stehen,  w ie  etwas  
das  Catho l i c u m  des  Johannes  B.  von  G..  Das  Vocabu l a r i u s  Luc i a n us  (1395) benu t z t  als  
Erk l ä r u n g s h i l f e  das  verba  teuton i c a  (deutsche  Wö r t e r).
Vocabu l a r i u s  de  sign i f i c a t i o n e  nom i n u m  (aus Strasbu r g).
Vocabu l a r i u s  quad r i c  i… i c u s  (aus Ein we g  (im  Nor den)).

V ie l e  Wö r t e r b ü c h e r  komme n  aus  dem  SW.

1400  ersche i n t  der  Sachg l ossa r  (nach  dem  Vo r b i l d  des  Summa r i u m  He i n r i c i)  L i be r  ard i n us  
rerum.
Zu  Beg i n n  1500  komm t  ein  Samme l b e c k e n  spätm i t t e l a l t e r l i c h e r  Übe rse t z u n gs k u n s t  heraus,  
der  vocabu l a r i u s  ex  quo,  das  we i t  über  Übe rse t z u n gen  hinausgeh t.  
Der  Übe r gan g  zur  deutsc hen  Lex i k o l o g i e  er f o l g t  Ende  des  15.Jh.
1477  ersche i n t  der  Dy t sc h l e n de r  –  der  „teu th o n i s t e r  vu l ga r i t e r  dicendo“  von  Schue ren  (?) aus  
Kö l n.

D ie  deutsche  Lex i k o l o g i e  setzt  im  Ze i ta l te r  des  Human i s m u s  ein.
17.Jh.:  D ie  teütsche  Spraach  –  al le  Wö r t e r,  Namen  und  Ar ten  zu  reden  in  deu tsche r  Spraach  
dem  AB C  nach  rich t i g  – bis  daher  nie  gewesen  (Zür ich) > und  das  stimm t e.
17.Jh.  Augs bu r g :  D ie  A r t  zu  Reden.
Ab  dem  17.  Jh.  ent fa l te t  sich  im  Deu tsc hen  eine  reiche  Wö r t e r b u c h v i e l f a l t .  Ve rsch i e de ne  
Wö r t e r b ü c h e r  entstehen,  näm l i c h  Standa r t w ö r t e r b ü c h e r  und  Spez ia l w ö r t e r b ü c h e r .

Der  Höhepu n k t  wu r de  mi t  Jacob  Gr i m m  erre ic h t.  Er  dek la r i e r t e  seine  „Vo r l ä u f e r “  auch  als  
solche  und  war  eine  Epoc he  fü r  sich,  ebenso  w ie  Ade l u n gs  großes  Wö r t e r b u c h .



Im  17.Jh.  beg in n t  die  D is k uss i o n  um  die  Kod i f i k a t i o n  der  Sprache.  Was  ist  ein  Wö r t e r b u c h  
der  deutschen Sprache  –  was  ist  noch  No r m,  was  bere i t s  D ia l e k t ,  etc.  –  In  der  Fo l ge  entsteh t  
eine  di f f e re n z i e r t e  Lex i k o g r a p h i e  mi t  dem  Z ie l  eines  Gesam t w ö r t e r b u c h es.

D ie  teutsche  Haub t  Sprache  (der  Term i n u s  stamm t  von  Scho t t e l)  w i r d  zum  Gegens tan d  der  
Besch re i b u n g,  vorhe r  dien te  sie  nur  zum  Besch re i be n.
Auc h  in  den  Sprach gese l l s c ha f t e n  des  17.Jh.  disk u t i e r t  man  über  Wö r t e r b ü c h e r  –  M i t g l i e de r  
dieser  Gese l l s c ha f t e n  waren  vor  al lem  A r i s t o k r a t e n,  Schr i f t s t e l l e r,  Küns t l e r  etc,  die  al le  
m i te i n a n de r  nur  einen  sehr  kle i nen  Te i l  der  Bev ö l k e r u n g  ausmach t e n.
D ie  „ f r u c h t b r i n g e n de  Gese l l sc ha f t “  heg te  nich t  nur  w issenscha f t l i c h es,  sonde r n  auch  
pol i t i s c hes  Inte resse  an  der  Haub t  Sprache.  Sie  sah  die  Zusamme n f ü h r u n g  der  zer r issenen  
deutschen  Sprache  als  ein  M i t t e l  auch  das  pol i t i s c h  zer r issene  Deu tsc h l a n d  zu  einen.

D ie  Stamm w o r t p r a x i s  beg i n n t  ebenso  zu  dieser  Ze i t  (man  geht  von  einem  Wo r t s t am m  aus  und  
sieh t  sich  dessen  Um f e l d  an). Das  erste  Stamm w ö r t e r b u c h  ersche i n t  Ende  des  17.Jh.  von  
Kaspa r  St ie le r  und  heiß t:  De r  deutsc hen  Sprache  Stamm ba u m  und  For t wa c h s,  und  hat  60.000  
Ein t r äge.
Chr i s t o p h  Ste i nbac h  beg i n n t  1734  mi t  seinem  „vo l l s t ä n d i g e m  Wö r t e r b u c h “.  H ie r  tauchen  
Ma r k i e r u n g e n  auf  (latein i s c he), w ie  vocem  plebe jam,  vocem  obce tam,  etc.

An  der  Wen de  vom  17.  zum  18.  Jh.  tauchen  neue  Prog ram m d i s k u s s i o n e n  auf.  Le i b n i t z  for de r t  
ein  mehrsch i c h t i g e s  Wö r t e r b u c h,  das  den  Standa r t-  und  den  Fachw o r t s c h a t z  und  die  
Etym o l o g i e  entha l te n  sol l.
Fr isch  schre i b t  ein  deutsch  – late i n i s c hes  Wö r t e r b u c h,  das  174 1  heraus ko m m t .
Ade l u n g :  Ve rsuc h  (Floske l ,  captat i o  benev o l e n t i a)  eines  gramma t i k a l i s c h  kr i t i s c he n  
Wö r t e r b u c h s  der  hochdeu t s c hen  Mun d a r t  (meint  Sprech w e i se,  Sprach w e i s e).  Ade l u n g  war  
No r d d eu t s c he r,  Hoc h de u t s c h  ist  fü r  ihn  das  me ißn i s c he  Deu tsc h  (die  sächs ische  
Am t ssp r a che).
Ade l u n g  w i r d  me is t  als  norma t i v e r  und  präsk r i p t i v e r  (vorsch re i b e n de r)  Lex i k o g r a p h  gesehen  
(heute  w i l l  man  desk r i p t i v ,  besch re i be n d  sein), aber  das  stimm t  so  nich t  ganz.  Er  schu f  die  
No r m  nich t,  er  gab  die  gesel ls c ha f t l i c h e  Nor m  wiede r  (die eine  Nor m  der  Geb i l d e te n  war).
Ade l u n g  kennze i c h n e t  Wö r t e r  m i t  z.B.  * als  vera l te t,  m i t  einem  K re uz  als  histo r i s c hes  Wo r t ,  
m i t  pöbe l ha f t  (hieß  dama ls:  nich t  der  hohen  geb i l de ten  Sch i c h t  angehö re n d), etc.
Ade l u n g s  Wö r t e r b u c h  ist  das  erste  durch gehend  semas i o l o g i s c he  und  enthä l t  deta i l l i e r t e  
hie ra r c h i s c h  geg l i e de r t e  Bedeu t u n gsan ga ben.  Das  Buch  war  sehr  bedeu ten d  in  H i n s i c h t  auf  
den  Ausbau  der  Standa r tsp r a c he.
Vo r z u w e r f e n  ist  ihm  die  Reg i o na l i s i e r u n g  auf  den  sächs ische n  Raum,  was  ihm  Campe  (gab  
1807  das  Wö r t e r b u c h  der  deutschen  Sprache  heraus)  ank re i de t.  Campe  ist  reg i o na l  
um fassende r,  sein  Wö r t e r b u c h  enthä l t  cir ca  140.000  Ein t räge,  er  kennze i c h n e t  aber  eben fa l l s  
landscha f t l i c h  emp f o h l e ne  und  nich t  zu  emp fe h l e n de  Wö r t e r.

Zur  Sprachn o r m i e r u n g s d i s k u ss i o n  des  18.Jh.  gehö r t  auch  Got ts c he d.  „Go t t s c he ds  
Sprach k u n s t “  ist  von  großem  Ein f l u ss  gewesen  auf  Ade l u n g  u.a.  Er  war  einer  der  Proku r i s t en  
des  Ku r sächs i s c he n  als  die  beste  und  vornehms t e  Sprach f o r m .
[Vie l e  Forme n  der  deu tschen  Hoc hs p ra c he  sähen  ande rs  aus,  hät te  der  pol i t i s c h  rele van te re  
Süden  seine  Wo r t e  als  Standa r tsp r a c he  durc hse t zen  können.  Das  Endun gs  –e  ist  M i t t e l d e u t s c h  
(Gans  –  Gäns  hieß  es  frühe r),  genau  w ie  die  Mon o p h t o n g i e r u n g]  D iese  Sprachen t w i c k l u n g  
aber  wu r de  vom  Ka i se r  unte rs t ü t z t .  Auc h  Ma r i a  Theres i a  unte rs t ü t z t e  Go t ts ched.  Der  No r de n  
hat  sich  gänz l i c h,  der  Süden  sich  fast  zu  Gänze  zurü c k g e n o m m e n .

Synon y m i k e n  zur  St i l v e r besser u n g  tauch te n  auf.



Im  18.Jh.  begann  die  Id i o t i k o g r a p h i e  (idio t  –  Eigenhe i t e n  haben).  Id i o t i k o g r a p h i e n  können  
erst  entstehen,  wenn  es  einen  No r ma l f a l l  gib t  von  dem  es  Ab w e i c h u n g e n  gib t.  Das  
meißne r i s c he  Deu tsc h  wu r de  zur  Einhe i t ssp ra che,  man  begann  die  Ausd r ü c k e  andere r  
Lands t r i c he  und  Geb i e te  zu  besch re i be n  (bevor  sie  versch w i n d e n,  sagte  man  dama ls  w ie  
heu te,  aber  bis  dato  hat  sich  diese  Furch t  nich t  bewah r he i t e t).

… ham b u r g e ..  von  Riche y
Zaupse r:  Ve rsuc h  eines  bai r i s chen  und  oberp f ä l z i s c he n  Id i o t i c o n.
Beg i n n  des  19.Jh:  Johann  And r eas  Schme l l e r :  Das  bay r i s c he  Wö r t e r b u c h .
18 15:  Hö f e r  And reas:  Wö r t e r b u c h  …..

Das  Haup t m o t i v  war  der  Bere i c he r u n gs gedan k e,  die  al te  Idee  des  Gesam t w o r t s c h a t zes  fasste  
w iede r  Fuß.  We i t e r s  waren  der  histo r i s c h  verg l e i c he n de  Aspe k t  und  das  dokumen t a r i s c he  
Inte resse  von  Be lan g  (Angst,  dass  die  landscha f t l i c h e n  Sprachen  durch  das  meißne r i s c he  
Deu tsc h  ausste rbe n  könn ten).

Im  Deu tsc hen  liegen  die  Schwe r p u n k t e  der  Id i o t i k a  beim  N iede r de u t s c hen  (N) und  beim  
Oberde u t s c hen  (S), der  m i t t e l d e u t s c h e  Raum  kenn t  kaum  Id i o t i k a.

Es  entstehen  sehr  vie le  D ia l e k t w ö r t e r b ü c h e r ,  etwas  zur  Jägersp rache,  zur  Berg ma n n s p r a c he,  
zur  Seemanns p ra ch e,  zur  Studen tensp ra che,  etc  (die  Sinnha f t i g k e i t  ist  anzuz we i f e l n).

D ie  Fremd w o r t l e x i k o g r a p h i e  erleb te  im  18.Jh.  einen  großen  Au f s c h w u n g .  Sei t  dama l s  gib t  es 
auch  zwe i  L i n i e n :  D ie  erste  ver t r i t t  die  Me i n u n g,  dass  Fremd w o r t e  den  Wo r t s c ha t z  
bere i c he r n,  die  zwe i t e  ist  der  Ans i c h t ,  dass  Fremd w o r t e  als  störend  zu  bet rach ten  sind  
(rein i gen d  pur i s t i s c he  Wö r t e r b u c h l i n i e).
Der  Höhep u n k t  der  pur i s t i sc hen  L i n i e  l ieg t  bei  Campe:  Joach i m  Campes  Wö r t e r b u c h  zur  
Erk l ä r u n g  und  Ver deu t s c h u n g  der  der  deu tschen  Sprache  aufged r u n g e ne n  Wö r t e r  (1801).

Ab  der  Rei c hsg r ü n d u n g  187 1  (2. deutsches  Rei c h)  komm t  es  zu  einem  we i te ren  Schub  
pur i s t i s c he r  Wö r t e r b ü c h e r  (und  zu  einem  Abd r i f t e n  in  den  Soz ia l i s m u s).  –  D ie  
Nat i o na l s o z i a l i s t e n  waren  nich t  pur i s t i sc h,  im  Gegensa t z,  sie  verwe n de t e n  die  Fremd w ö r t e r  
für  ihre  eigenen  propagand i s t i s c he n  Zwec k e.

Streng  histo r i s c h- obje k t i v e s  Wö r t e r b u c h :  Schu l z  – Bas le r:  Das  deutsche  Fremd w ö r t e r b u c h .

Lex i k o g r a p h i e g es ch i c h t l i c h  w ic h t i g  ist  das  Deu tsc he  Wö r t e r b u c h  der  Gr i m m s  (1852). Das  
hist o r i s c he  Pr i nz i p  setzt  sich  durc h.  Das  Wö r t e r b u c h  ist  pol i t i s c h  und  gesel l sc ha f t l i c h  star k  
rez i p i e r t  und  ist  auch  in  po l i t i s c he r  Sache  tät i g  (näml i c h  die  nat i o na le  Sache  ver t r e ten d). Das  
Gr i m m s c h e  Wö r t e r b u c h  beher rs ch t  lange  die  Lex i k o g r a p h i e,  al les  was  daneben  ersch ien  war  
unte r  „ fe r ne r  l ie fen“  zu  f inde n.

Zw i s c h en  Ade l u n g  und  Gr i m m  war  das  Hand w ö r t e r b u c h  der  deu tschen  Sprache  zu  f inden,  
erste l l t  von  Va te r  und  Sohn  Heyse.

Jacob  und  W i l h e l m  Gr i m m  hatten  bere i ts  einen  guten  Ru f  als  Sprach w i sse nsc ha f t l e r  und  sie  
waren  durch  ihre  deu tschen  Mä r c h en  auch  zu  ein i ge r maßen  Bekan n t h e i t  aufges t ie ge n.
Ihr  Wö r t e r b u c h  ersch ien  in  32  Buchb i n d e r b ä n den  und  einem  Que l l e n b an d  von  1874  bis  …
Die  Gr i m m s  bearbe i t e t en  A  bis  D  und  F  bis  zur  Fruch t  (rund  9%  des  Wö r t e r b u c h es), den  Rest  
haben  andere  gemach t,  dadu r c h  ist  es auch  sehr  une in he i t l i c h .



Es  ist  norma l p h a be t i s c h  geordne t,  er fass t  den  deutschen  Wo r t s c ha t z  vom  15.Jh.  bis  zur  
Gegen wa r t  der  jewe i l i g e n  Ve r f asse r,  ist  diach r o n  und  semas i o l o g i s c h,  br i n g t  li te ra r i s c he  
Be isp i e l e  und  war  fü r  den  Hausgeb ra u c h  (!) gemac h t.  Abe r  kaum  ein  Haus,  das  sich  dieses  
Wö r t e r b u c h  kau fen  konn te.
D ie  K r i t i k  ging  auch  eben  auf  diesen  Punk t  ein:  Das  Wö r t e r b u c h  hat  den  Cha ra k t e r  eines  
Geleh r t en w ö r t e r b u c h s.

Wu r m  und  Sande rs  forde r t en  und  mach ten  sch l ieß l i c h  aus  ein  Wö r t e r b u c h  fü r  den  prak t i s c he n  
Geb rau c h  (1860  – 1865  in  3 Bänden).
 Das  Heye rsc he  Wö r t e r b u c h :  deutsches  Wö r t e r b u c h  (1890  –  1895) (ein  w i r k l i c h e s  WB  zum  
Hausgeb ra u c h)
Herma n n  Pau l:  deu tsches  Wö r t e r b u c h  (1897  erstma l s  ersch ienen,  w i r d  imme r  noch  aufge leg t)  
– zum  Lesen  fü r  Deu tsc h l e h r e r  gemach t.
Trü b ne r s  deu tsches  Wö r t e r b u c h  (8  Bände,  1939  –  1957;  der  erste  Band  ist  deu t l i c h  
nat i o na l s o z i a l i s t i s c h  beein f l u ss t)

Sprachs tad i e n  Wö r t e r b ü c h e r  sind  vor  al lem  w issenscha f t l i c h e  Wö r t e r b ü c h e r .  An f ä n g l i c h  
stel len  diese  Wö r t e r b ü c h e r  H i l f s m i t t e l  zu  r  M i t t e l a l t e r l i c h e n  Sprache rsc h l i e ßu n g  dar  
(Althoch de u t s c h,  M i t t e l h o c h d e u t s c h).

zum  A l t h o c h d e u t s c hen großes  WB  von  Gra f f
großes  WB  von  Schü t ze i c h e l

zum  M i t t e l h o c h de u t s c hen Lexe rs  W B  (ein  sehr  w ic h t i g e r  Name  der  histo r i s c h  
ausger i c h te t en  Phi l o l o g i e  des  19.Jh.)

zum  Frühneu h o c h d e u t s c hen

Etym o l o g i s c h e  WB  gehen  der  Frage  nach  dem  Ursp r u n g  der  deutschen  Sprache  nach.
Das  er fo l g-  &  trad i t i o n s r e i c h s te,  das  nun  schon  in  der  24.  Au f l a g e  ersch ien t  ist  K l u ge  (1883  
erstma l s  ersch iene n).
Das  zwe i t  w i c h t i g s t e  ist  Pfe i f f e r  (ist  als  dtv-Taschenbu c h  erhä l t l i c h  und  som i t  bi l l i g e r  als  
K l u ge  und  w i r d  jetz t  meh r  gekau f t).
Das  nächst f o l g e n de  etymo l o g i s c he  WB  wi r d  woh l  der  Duden  sein,  Bd.  7,  das  
Her k u n f t s w ö r t e r b u c h .

In  der  deutschen  Lex i k o g r a p h i e  nimm t  die  Rech ts c h r e i b l e x i k o g r a p h i e  einen  w i c h t i g e n  
Standpu n k t  ein:  Be i  uns  wu r de  Or th o g r a p h i e  schon  früh  als  Gradmesse r  der  B i l d u n g  gesehen.  
Kaum  eine  andere  Sprache  in  Euro pa  miss t  der  Or t ho g ra p h i e r e ge l u n g  sov ie l  bei  w ie  die  
Deu tsc he  (verb issen  norm i e r e n d  *g*).
In  der  zwe i t e n  Hä l f t e  des  18.Jh.  setz t  eine  verstä r k t e  Or th o g r a p h i e d i s k u ss i o n  ein  im  
kursächs is c he n  Raum  (besonde rs  …  &  Got tsc hed  trugen  dazu  bei).
D ie  Grundsä t ze  der  heut i ge n  Or t ho g ra p h i e  stehen  ab  rund  1800  fest.  D ie  „Ade l u n g s c h e  
Or t ho g ra p h i e“  steht  hie r  am  An f a n g.
In  der  M i t t e  des  19.Jh.  propag i e r t e n  Jacob  Gr i m m  und  Kar l  We i n h o l d  ein  Gegenm o d e l  dazu.  
Gr i m m  wi l l  vor  al lem  sein  histo r i s c h  or ie n t i e r t es  Gegenm o d e l  m i t  seinem  Wö r t e r b u c h  
durchse t zen.  Abe r  er  muss  von  seinem  hist o r i s c he n  Pr i nz i p  Abs t r i c h e  machen  (nicht  die  
Wö r t e r b u c h m a c h e r  best i m m e n  die  Wö r t e r,  sonde r n  die,  die  sie  verwe n den,  v.a.  die  
Schr i f t s t e l l e r).  Da f ü r  komm t  wegen  ihm  die  D is k uss i o n  über  die  K l e i n s ch r e i b u n g  in  Gang  
und  hat  bis  heute  A tem.
Das  vo l k s nähe re  phone t i s c he  Pr i nz i p  von  Rudo l p h  Raume r  setzt  sich  durch.
Kon r a d  Duden  erste l l t  ein  No r m w ö r t e r b u c h .
D ie  Rech ts ch r e i b l e x i k o l o g i e  steht  am  Ende  des  19.Jh,  zunehmen d  im  po l i t i s c he n  Rahmen  – 
Duden  ist  hie rbe i  im  preuß i s c hen  Ko n t e x t  zu  sehen.



1876  war  Deu tsc h l a n d  noch  imme r  unte rsch i e d l i c h  or ien t i e r t ,  die  erste  or tho g ra p h i s c h e  
Kon f e r e n z  in  Be r l i n  sche i te r t.  In  den  nächs ten  25  Jahren  entstehen  und  ersche i nen  
versch ie de ne  Rege l w ö r t e r b ü c h e r  (für  Baye r n,  für  Preußen,  für  Öste r re i c h …).
1901  f inde t  die  zwe i t e  ortho g ra p h i s c h e  Kon f e r e n z  in  Ber l i n  stat t  und  die  heut i ge  Or t ho g r a p h i e  
wu r de  in  ihren  Gru nd z ü ge n  besch l ossen.  Der  dama l i g e  Ma r k t f ü h r e r  Duden  nimm t  die  
Besch l üsse  sofo r t  in  die  7.Au f l a ge  seines  or tho g ra p h i s c he n  Bandes  auf.  Seine  dom i n a n t e  
Ste l l u n g  füh r t  dazu,  dass  die  Rege l n  von  al len  anderen  übernom m e n  werden.
Wegen  Unzu l ä n g l i c h k e i t e n  im  Rege l w e r k  legt  Duden  1903  einen  Buch d r u c k e r d u d e n  vor,  der  
1915  mi t  dem  …  vere i n i g t  w i r d  –  sei tdem  lieg t  der  Rech tsc h r e i b d u de n  vor,  w ie  w i r  ihn  
kennen.
B is  1996  war  der  Duden  fü r  Deu tsc h l a n d  und  die  Schwe i z  verb i n d l i c h ,  in  Öste r re i c h  war  es 
das  Öste r re i c h i s c he  Wö r t e r b u c h,  aber  de  fac to  kann  man  sagen,  dass  auch  hierz u l a n d e  
vorneh m l i c h  der  Duden  in  Geb rau ch  war.  1996  jedoch  f ie l  das  Dudenm o n o p o l  und  das  
Ber te l sma n n s c he  Wö r t e r b u c h  drang  sehr  aggress i v  in  die  neue  rech t l i c he  Lüc ke  ein.

Or t hoe p i e
In  der  Theo r i e  verg l e i c h b a r  substan t i e l l  w ie  die  Or th o g r a p h i e,  aber  nich t  im  Leben.
D ie  Or t hoep i e  befass t  sich  mi t  einer  einhe i t l i c h e n  Aussp ra c he,  die  aber  bis  heute  nich t  
erre ic h t  wo r de n  ist.  Gegen  eine  einhe i t l i c h e  Aussp ra che  gib t  es  v ie l  meh r  W i de rs t ä n de  als  
gegen  eine  einhe i t l i c h e  Schre i b w e i s e.

Bühnenaussp ra ch e:  Wö r t e r b u c h  von  Siebs
Heu te  gib t  es  Bemü h u n g e n  um  ein  großes  Aussp ra c he w ö r t e r b u c h ,  es  w i r d  aber  eher  zu  einer  
Besch re i b u n g  füh ren  als  zu  einer  No rm i e r u n g .

Wö r t e r b ü c h e r  sind  vom  18.Jh.  bis  1945  herau f  nich t  pol i t i s c h  und  gesel ls c ha f t l i c h  losge l ös t.  
Späte r  hat  am  ehesten  noch  die  DDR  Pol i t i k  in  die  Lex i k o g r a p h i e  ein f l i eßen  lassen.  Abe r  
auch  heute  ist  kaum  eines  unsere r  Wö r t e r b ü c h e r  (oder  kei nes) fre i  von  Ideo l o g i e n,  und  sei  es  
nur,  we i l  sie  vor ran g i g  unsere  We l t  besch re i be n,  die  eine  west l i c h e  ist.

Systema t i s c he  Lex i k o l o g i e
Wo ra u f  achten  Lex i k o g r a p he n,  was  für  haup tsäch l i c h e  Beg r i f f e  gib t  es, etc.

Themensc h w e r p u n k t e  der  systema t i s c h e n  Lex i k o l o g i e  sind  etwa:
Lex i k o g r a p h i e  und  Gese l l s c ha f t

We r  benü t z t  we l c he  WB  und  war um?
Grund l a ge  der  Le x i k o g r a p h i e

W ie  sieh t  die  emp i r i s c he  Grund l a g e  aus,  auf  we l c he  Daten  stütz t  man  sich  
(heute  zume i s t  schon  compu t e r i s i e r t)?

Ma k r o s t r u k t u r e n ,  die  Le x i k o g r a p h i e  bet re f f e n d
W ie  sind  WB  aufgebau t,  was  beinha l t e n  sie  (z.B.  spez ie l l e  WB)

M i k r o s t r u k t u r e n ,  die  Le x i k o g r a p h i e  bet re f f e n d
Au f b a u  und  Inha l t  der  WB- A r t i k e l ,  Bedeu t d u n g se r k l ä r u n g e n  (Polysem i e,  
Va le nz  (besonde rs  bei  Ve r be n), St i l an gaben,  Des i de r a ta)
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