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I Einführung

In kaum einer Sprache verbinden sich Geschichte und Gegenwart, 
Alltag und Tradition so eng und spanungsreich miteinander wie 
im Arabischen. Es ist gleichermaßen Sprache des Korans wie der 
modernen Medien, es steht für die exotische Welt von Tausend-
undeiner Nacht genauso wie für Bürgerkrieg und Flüchtlings-
schicksale. Für Muslime ist die Vollkommenheit der Hochsprache 
Beweis für die göttliche Autorität des Korans und Symbol der Ein-
heit aller Gläubigen. Zugleich zerfällt das gesprochene Arabisch 
in Dutzende Dialekte, die sich von Region zu Region so stark 
unterscheiden können, dass sie untereinander kaum verständlich 
sind. Dank der Kontinuität von Schrift und Grammatik des Hoch-
arabischen durch anderthalb Jahrtausende kann sich die arabische 
Welt auf einen unerschöpflichen Reichtum an gemeinsamer Li-
teratur und Tradition stützen. Dagegen ist sie auf Gebieten wie 
Wirtschaft, Technik und Naturwissenschaften heute mehr denn 
je vom Englischen und Französischen abhängig, die dem Arabi-
schen Konkurrenz machen.

Trotz dieser verwickelten Umstände ist das Bewusstsein der 
Araber von der eigenen Sprache groß und die Freude an ihr weit 
verbreitet. Zu allen Zeiten spiegeln sich gesellschaftliche und kul-
turelle Entwicklungen auch in der Sprache wider. So gibt der Blick 
auf die Eigenart und Geschichte des Arabischen Aufschluss über 
ein wichtiges, facettenreiches Element der arabischen Identität.

Einführungen: K. Versteegh, The Arabic Language, 2. Aufl., Edinburgh 2014; 
The Cambridge Companion to Modern Arab Culture, hrsg. v. D. F. Reynolds, 
Cambridge 2015; D. E. Kouloughli, L’Arabe, Paris 2007 | Zur Vertiefung: M. 
Al-Sharkawi, History and Development of the Arabic Language, London 2017; 
M. Diez, Introduzione alla lingua araba, 2. Aufl., Milano 2018; I. Ferrando, 
Introducción a la historia de la lengua árabe, Zaragoza 2001 | Handbücher und 
Lexika: Grundriß der arabischen Philologie, hrsg. v. W. Fischer (Bd. 1 und 3) 
und H. Gätje (Bd. 2), Wiesbaden 1982–1992; Encyclopedia of Arabic Language 
and Linguistics, 1. Aufl. hrsg. v. K. Versteegh, Leiden 2006–2009, 2. Aufl. 
hrsg. v. L. Edzard u. a. <referenceworks.brillonline.com>.
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1 Verbreitung und Bedeutung des Arabischen

Arabisch zählt zu den bedeutendsten Sprachen der Welt. Die ge-
naue Sprecherzahl ist nicht leicht zu ermitteln, doch dürften es 
an die 300 Millionen Menschen sein, die einen der zahlreichen 
arabischen Dialekte als Muttersprache sprechen, wie die Fach-
zeitschrift Ethnologue schätzt. Die arabische Schriftsprache, das 
Hocharabische, ist Amts- oder Verkehrssprache in über 20 Län-
dern. Es ist außerdem offizielle Sprache der Vereinten Nationen 
und bildet als heilige Sprache des Islams ein einigendes Band für 
über eine Milliarde Muslime in der ganzen Welt.

So verschieden die Gebrauchssphären der arabischen Sprache 
sind, so verschieden sind auch ihre Erscheinungsformen. Wäh-
rend sich die Schriftsprache, die seit dem Beginn der islamischen 
Ära von denselben Regeln regiert und von den Gelehrten streng 
überwacht wird, in ihrer Grundstruktur kaum verändert hat und 
bis heute in allen Ländern fast gleich ist, findet man die gespro-
chene Sprache in zahlreiche Dialekte aufgespalten.

Für die Länder der „arabischen Welt“ ist die gemeinsame Hoch-
sprache der wichtigste und am wenigsten umstrittene vereinende 
Faktor. Sie hat entscheidenden Anteil daran, dass man sich in einer 
Region, die sich von Nordafrika bis in den Irak und von Syrien 
bis zum Indischen Ozean erstreckt, kulturell einigermaßen ver-
bunden fühlt. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Unter-
schiede sind indes erheblich. Einige der wohlhabendsten Länder 
der Welt (Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait) treffen 
hier auf die ärmsten (Jemen, Sudan). Eine politische Einheit, wie 
sie seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts die arabische National-
bewegung anstrebte, liegt heute angesichts wirtschaftlicher Un-
gleichheit und gegensätzlicher politischer Interessen in weiter 
Ferne. Es bleiben die gemeinsame Sprache und – für den musli-
mischen Bevölkerungsteil – die gemeinsame Religion die wich-
tigsten Zeichen des Zusammenhalts.

Doch die Bedeutung der arabischen Sprache reicht weit über 
diese Region hinaus und betrifft, so kann man etwas vereinfa-
chend sagen, praktisch die gesamte „islamische Welt“, also alle 
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Länder und Völker, in denen im Laufe der Geschichte der Islam 
zur dominierenden Religion geworden ist. Mit dessen Expansion 
breiteten sich nämlich auch arabische Sprache und Schrift aus und 
etablierten sich als Medium von Religion, Bildung, Verwaltung 
und Kultur. Auch wenn die Bevölkerung in den meisten Fällen 
nicht dazu überging, Arabisch zu sprechen, sondern die jeweilige 
Volkssprache beibehielt, hat das Arabische hier tiefe Spuren hin-
terlassen. Dies zeigt sich besonders deutlich im Wortschatz vie-
ler Sprachen, die zwar mit dem Arabischen nicht verwandt sind, 
aber so lange unter dessen Einfluss standen, dass sie nun erheblich 
mit arabischen Elementen durchsetzt sind. Besonders deutlich ist 
dies im Persischen, das in seiner arabisierten Form als Neupersisch 
schon im 10. Jahrhundert n. Chr., also nur wenig später als das 
klassische Arabisch zu einer bedeutenden Literatursprache wurde. 
Der arabische Einfluss betraf alle Bereiche der Sprache und wird 
besonders an der Schrift und im Wortschatz deutlich. In der heuti-
gen persischen Alltagssprache beträgt der Anteil arabischer Wör-
ter rund 50 %. In der Schriftsprache schwankt er ganz erheblich 
je nach Textsorte zwischen unter 10 % im Nationalepos Šāhnāmé 
und über 70 % in religiösen Texten. Seiner Herkunft und Struktur 
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Karte 1: Die arabische Welt. Gekennzeichnet sind alle Länder mit mehr-
heitlich arabischsprachiger Bevölkerung. Zur Arabischen Liga gehören 
 außerdem die Komoren, Dschibuti und Somalia, die aber weder sprachlich 
noch kulturell arabisch geprägt sind.



12   Einführung

nach ist das Persische jedoch nicht mit dem Arabischen verwandt, 
sondern gehört zur indogermanischen Sprachfamilie. Arabisch ist 
zwar im Iran an den Schulen Pflichtfach, doch als solches höchst 
unbeliebt. Abgesehen von den Religionsgelehrten beherrschen es 
daher die meisten Iraner heute praktisch nicht.

Durch die Vermittlung des Persischen wurde arabisches Wort-
gut in viele weitere Sprachen des islamischen Asien getragen, da-
runter in die Turksprachen (wie Türkisch, Usbekisch, Uigurisch) 
sowie ins Kurdische, Paschto, Urdu und Hindi. Vom direkten 
Kontakt mit dem Arabischen wurde eine Reihe afrikanischer 
Sprachen geprägt, darunter Hausa, Somali und Swahili. Allen ge-
nannten Sprachen (außer Hindi) ist gemeinsam, dass sie in frü-
heren Zeiten mit dem arabischen Alphabet geschrieben wurden. 
Welche Bedeutung sie im Laufe der Geschichte jeweils als Schrift-
sprache hatten, ist allerdings sehr verschieden. Persisch, Urdu, Ui-
gurisch und das Zentralkurdische (Sorani) werden noch heute mit 
arabischen Buchstaben geschrieben.

Anzahl  
Muslime

Anteil an der 
 Gesamtbevölkerung

Anteil an Mus
limen weltweit

 1 Indonesien 229 Mio. 87 % 13%
 2 Pakistan 200 Mio. 97% 11%
 3 Indien 195 Mio. 14% 11%
 4 Bangladesch 154 Mio. 90% 9%
 5 Nigeria 99 Mio. 50% 5%
 6 Ägypten 88 Mio. 92% 5%
 7 Iran 82 Mio. 99% 5%
 8 Türkei 80 Mio. 99% 5%
 9 Algerien 41 Mio. 99% 3%
10 Sudan 40 Mio. 97% 2%
11 Irak 38 Mio. 96% 2%
12 Marokko 38 Mio. 99% 2%

Tabelle 1: Muslimische Bevölkerung nach Ländern. Nur etwa 20 % der Mus-
lime leben in den arabischen Ländern. (Quelle: worldpopulationreview.com) 
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Bemerkenswert ist der große Einfluss, den das Arabische auf die 
spanische und die portugiesische Sprache hatte. In Feldzügen zwi-
schen 711 und 718 konnten muslimische Truppen den größten Teil 
der iberischen Halbinsel unter ihre Herrschaft bringen. Al-Anda-
lus (Andalusien), wie das Gebiet genannt wurde, war für mehrere 
Jahrhunderte eines der bedeutendsten Zentren arabischer Zivilisa-
tion. Deutliche Spuren dieser Zeit finden wir im spanischen Wort-
schatz, in dem es rund 1200 Entlehnungen aus dem Arabischen 
gibt, darunter so alltägliche Wörter wie aceite ‚Öl‘ (< az-zait), azú-
car ‚Zucker‘ (< as-súkkar), algodón ‚Baumwolle‘ (< al-quṭn), almo-
hada ‚Kissen‘ (< al-miḫádda), baladí ‚belanglos, trivial‘ (< baladī 
‚lokal, volkstümlich‘), der Ortsname Almería (< al-marʾ iyya ‚die 
Sichtbare‘ oder ‚die Aussicht‘) und der Ausruf ¡Ojalá! ‚Hoffent-
lich!‘ (< ʾin šāʾ Allāh ‚so Gott will‘).

In einigen Ländern der arabischen Welt gibt es Bevölkerungs-
gruppen, die keine arabischen Muttersprachler sind, sondern ihre 
ursprüngliche Sprache bewahrt haben. Zahlenmäßig sind hiervon 
besonders die Berber (Eigenbezeichnung: Amaziġ) und die Kurden 
hervorzuheben. Der Anteil der berberisch-sprachigen Bevölke-
rung beträgt um die 40 % in Marokko und etwa 25 % in Algerien. 
Kurdisch sprechen in Syrien etwa 10 % und im Irak knapp 20 %. 
Mit Ausnahme der Kurden des Irak, die in den letzten 20 Jahren 
weitgehend unabhängig geworden und in Schule und Verwaltung 
ganz zum Kurdischen übergegangen sind, ist aber auch für diese 
Gruppen das Arabische die Verwaltungs-, Bildungs- und Kultur-
sprache.

Zum Überblick: K. Versteegh, The Arabic Language, 2. Aufl., Edinburgh 
2014, S. 313–332; S. Guth, Die Hauptsprachen der islamischen Welt, Wiesba-
den 2012; H. Halm, Die Araber. Von der vorislamischen Zeit bis zur Gegenwart, 
5. Aufl., München 2017 | Einzelthemen: A. D. Magnusson, „Ethnic and Re-
ligious Minorities“, in: The Cambridge Companion of Modern Arab Culture, 
S. 36–53 | OnlineRessource: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) 
<www.swp-berlin.org/forschungsgruppen/naher-mittlerer-osten-und- 
afrika/>. 
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2 Arabisch und der Islam

Nicht alles, was arabisch ist, gehört automatisch in die Sphäre des 
Islams. Den allergrößten Teil des Kulturschaffens in der heuti-
gen arabischen Welt – Literatur, Musik, Film, Fernsehen, Journa-
lismus, neue Medien, Theater, bildende Kunst – wird man nicht 
in erster Linie als „islamisch“ bezeichnen können. Und dennoch 
kann man sich die Beziehung zwischen arabischer Sprache und 
muslimischer Religion nicht innig genug denken. Niemand kann 
sich in der arabischen Welt dem Islam entziehen, ganz gleich, wel-
che Haltung er zu ihm hat. Die arabische Sprache, wie wir sie 
heute kennen, verdankt ihre Bedeutung wesentlich dem Islam, mit 
dem zusammen sie geschichtlich gewachsen ist und sich ausgebrei-
tet hat. Die meisten Sprecher des Arabischen, über 90 %, verste-
hen sich als Muslime, und alle arabischsprachigen Länder sind je 
in ihrer eigenen Weise vom Islam geprägt. Darüber verbindet das 
Arabische als Sprache des Gebets und der Religionsgelehrsamkeit 
Muslime auf der ganzen Welt und genießt unter ihnen ein Anse-
hen, das allein seiner Rolle als lingua sacra zu verdanken ist.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass keineswegs alle Mut-
tersprachler des Arabischen Muslime sind. Einen bedeutenden 
christlichen Bevölkerungsanteil haben der Libanon mit 35–40 %, 
Ägypten mit wohl um 10 % und auch Syrien mit ehemals rund 
10 %. In den meisten arabischen Ländern bildeten außerdem Ju-
den jahrhundertelang einen wichtigen Teil der Gesellschaft. Diese 
sind jedoch fast alle in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
nach Israel ausgewandert. An weiteren religiösen Minderheiten 
sind u. a. Drusen, Jeziden und Alawiten zu nennen. Die Ange-
hörigen der nichtmuslimischen Religionsgemeinschaften standen 
allerdings so lange unter dem Einfluss der von Muslimen gepräg-
ten Mehrheitskultur, dass sie nun mit dieser nicht nur die Sprache, 
sondern weitgehend auch Lebensweise, Bräuche und Werte teilen. 
Hierzu gehört, dass bis heute für die allermeisten Menschen in 
der arabischen Welt unabhängig von der individuellen Religions-
zugehörigkeit der Glaube ein ganz selbstverständliches und unbe-
strittenes Element ihres Daseins ist. In der Art, wie Glaube und 
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Religion erlebt und im täglichen Leben ausgedrückt werden, liegt 
ein entscheidender Unterschied zwischen arabischer und westli-
cher Welt. Zwar kann sich die Form der Religiosität zwischen den 
einzelnen Ländern und den verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
unterscheiden, doch ist zweifellos in der gesamten arabischen Welt 
die Religion ein wichtiger Faktor im Leben fast jedes Einzelnen 
wie auch in der Gesellschaft als ganzer.

Die herausragende Bedeutung der arabischen Sprache für den 
Islam liegt im muslimischen Verständnis von göttlicher Offenba-
rung begründet. Der Koran, der entsprechend der Tradition zwi-
schen 610 und 632 n. Chr. dem Propheten Muḥammad (ca. 570–
632) wortwörtlich eingegeben wurde, wird als das unmittelbare 
Wort Gottes verstanden, das nicht nur in seinem Inhalt, sondern 

Islam
Das Wort ʾislām hat die Grundbedeutung ‚Hingabe; Sich-Unterwer-
fen‘. Früh ergab sich daraus die Bezeichnung für die vom Propheten 
Muḥammad verkündete Religion, in der die Unterwerfung unter den 
Willen Gottes ein zentrales Element ist. Dies zeigt folgender Koran-
vers:

Sie denken, sie haben dir (dem Propheten) eine Wohltat erwie-
sen, indem sie sich hingegeben haben (oder: Muslime geworden 
sind). Sag: Betrachtet eure Hingabe (wörtlich: euren ʾislām) nicht 
als Wohltat mir gegenüber. Nein! Vielmehr ist es Gott, der euch 
die Wohltat erwiesen hat, euch zum Glauben zu leiten, wenn ihr 
wahrhaftig seid.  
Sure 49 (al-ḥuǧurāt ‚Die Gemächer‘), Vers 17

Zur Bezeichnung der Gläubigen wird von der Wurzel des Wortes 
ʾislām, nämlich SLM, ein Partizip gebildet: múslim bzw. in der weib-
lichen Form múslima ‚der/die sich Hingebende‘. Die Wurzel bedeu-
tet u. a. auch ‚Wohlergehen‘ und ‚Frieden‘.

Auf Deutsch wird oft das Adjektiv muslimisch gebraucht, wenn es 
um individuelle Glaubensdinge geht, während sich islamisch eher auf 
übergreifende Zusammenhänge bezieht. Beide sind aber nicht scharf 
voneinander getrennt.
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auch in seiner Form göttlichen Charakter hat. Bereits im Koran-
text selbst wird betont, dass Gott ausdrücklich die arabische Spra-
che gewählt habe, um sich den Menschen zu offenbaren, etwa in 
Sure 43 (az-zúḫruf ‚Der Prunk‘), Vers 3: „Wir haben es zu einem 
arabischen Koran gemacht, auf dass ihr ihn verstehen möget“. An-
eignung, Verstehen und Wiedergabe des heiligen Textes kann des-
halb ausschließlich in der Originalsprache erfolgen. So waren die 
Erforschung und die reine Bewahrung der Sprache des Korans 
eine der ersten Aufgaben, die sich die frühen muslimischen Ge-
lehrten stellten, und bis heute gehört das Erlernen der arabischen 
Sprache nach den überlieferten Regeln zu den Grundlagen des tra-
ditionellen muslimischen Religionsunterrichts in aller Welt.

Auch wer als Lernender lediglich am modernen Sprachgebrauch 
interessiert ist, kann sich der religiösen Aura des Arabischen nicht 
entziehen. Sie ist in der Alltagssprache in praktisch jedem Ge-
spräch präsent. Die unzähligen religiös verwurzelten Konversa-
tionsfloskeln sind dabei meist keineswegs reine Routine, sondern 
Ausdruck einer Grundeinstellung. So ist die übliche Antwort auf 
die Frage nach dem Wohlbefinden, ganz gleich wie es einem geht, 
al-ḥámdu li-llāh (mit verschiedenen dialektalen Varianten) ‚Lob sei 

Abb. 1: Die Basmala.	 Die	 Eröffnungsformel	 bi-smi llāhi r-raḥmāni 
 r-raḥīm ‚Im Namen Gottes, des barmherzigen Erbarmers‘, nach ihren 
 Anfangsbuchstaben als Basmala bezeichnet, ist im muslimischen Alltag 
allgegenwärtig. Jeder Koransure steht sie voran, jedes Gebet beginnt mit 
ihr, und je nach Tradition und Religiosität gebrauchen Muslime sie als 
 Segensformel, wenn sie etwas beginnen, z. B. das Essen oder eine Arbeit. 
Auch	Reden	und	Interviews	können	mit	der	Basmala	eröffnet	werden.	Da	
sie	durch	die	Säkularisierung	in	der	Öffentlichkeit	seltener	geworden	ist,	
wird sie heute, je nach Kontext, als bewusster Ausdruck religiös-konser-
vativer Haltung aufgefasst.
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Gott‘. Ebenso häufig hört man in Gesprächen ʾ in shāʾ Allāh ‚so Gott 
will‘, ein in seiner Bedeutungsvielfalt unübersetzbarer Ausdruck, 
der nahezu alles bedeuten kann zwischen inständigem Hoffen und 
völliger Gleichgültigkeit. Je nach lokalem Brauch und religiöser 
Einstellung variiert sein Gebrauch stark. So gibt es Sprecher, die 
ihn vollkommen natürlich in jeden Satz einflechten, der ein Vor-
haben oder eine Absicht enthält – denn deren Verwirklichung ist 
ja stets nur durch die Gnade Gottes möglich und liegt nicht in der 
Hand des Menschen. Etwa: Heute erkläre ich Ihnen, ʾin šāʾ Allāh, 
die Konjugation der schwachen Verben. Auch als Antwort ist der 
Ausdruck in einigen Regionen, etwa in den Golfstaaten, geläufig: 
Einmal volltanken bitte! – ʾin šāʾ Allāh!

Um einer Aussage Nachdruck zu verleihen, sagt man wa-llāhi 
(dialektal: wálla) ‚Bei Gott!‘, dass heute mitunter auch in Deutsch-
land von Jugendlichen zu hören ist (wo es etwa das gleiche be-
deutet wie Ischwör!). Überaus zahlreich sind gute Wünsche mit 
ihren typischen Repliken. Für Arabischlernende besteht eine hohe 
Kunst darin, eine Haltung zu entwickeln, die es einem ermög-
licht, solche Wendungen zur rechten Zeit in der richtigen Mi-
schung aus Beiläufigkeit und vollster Überzeugung anzubringen. 
Erwirbt man z. B. ein neues Kleidungsstück, wird man sehr wahr-
scheinlich vom Verkäufer hören: mabrūk ‚es sei dir gesegnet‘, wo-
rauf zu antworten ist (z. B. im syrischen Dialekt): Allā ybārek fīk 
‚Gott segne dich‘. Ist von einem Verstorbenen die Rede, sagt man 
(ebenfalls syrischer Dialekt): Allā yǝŕḥamo ‚Gott erbarme sich sei-
ner‘ und erhält als eine mögliche Antwort tʿ īš ‚Mögest du leben!‘. 
Spricht jemand von seinen Kindern (oder auch von seinen Eltern), 
ist es üblich, einzuwerfen: Allā yḫallí-lak yāhon ‚Gott erhalte sie 
dir‘, Antwort: Allā yḫallīk ‚Gott erhalte dich‘ usw. Mit dem Ge-
brauch solcher Redewendungen ist eine Grundhaltung verbunden, 
die in der religiösen Tradition wurzelt und von den meisten Men-
schen auch von Herzen geglaubt wird. Viele von ihnen werden von 
Muslimen und Christen gleichermaßen gebraucht. Allerdings ge-
brauchen die Christen oft abgewandelte Versionen, entweder, weil 
die zugrundeliegenden Glaubensaussagen verschieden sind oder 
schlicht, um sich von den Muslimen abzugrenzen. So ist es unter 
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Christen in Syrien üblich, auf die Frage kīfak? ‚Wie geht’s?‘ ent-
weder mit dem allgemein verbreiteten l-ḥámdǝllāh ‚Lob sei Gott‘ 
zu antworten oder aber mit dem typisch christlichen nǝ š́kor Allā 
‚Danken wir Gott‘. Statt des als muslimisch geltenden Grußes as-
salāmu ʿalaíkum ‚Friede/Wohlbefinden sei mit dir‘ sagt man hier 
márḥaba ‚Sei gegrüßt‘. Auch unter muslimischen Frauen ist übri-
gens (zumindet in Syrien) márḥaba üblich. Es klingt weniger for-
mell und weniger männlich.

Handbücher: Islam. Einheit und Vielfalt einer Weltreligion, hrsg. v. R. Brunner, 
Stuttgart 2016; Der Islam in der Gegenwart, hrsg. v. W. Ende und U. Stein-
bach, 5. Aufl., München 2005 | Einzelthemen: M. Piamenta, Islam in Every-
day Arabic Speech, Leiden 1979.

3 Klassisches und modernes Arabisch

Während die westliche Forschung zwischen klassischem und mo-
dernem Hocharabisch trennt, betrachten die arabischen Sprach-
gelehrten bis heute ihre Sprache durch alle Zeiten hindurch als im 
Prinzip unwandelbare Einheit. Dieser grundlegende Gegensatz 
soll im Folgenden erklärt werden.

Die traditionelle europäische Sprachwissenschaft, besonders 
in ihrer deutschen Ausprägung, ist historisch ausgerichtet. Es ist 

Abb. 2: mā šāʾ Allāh (‚Was Gott 
will‘). Dies wird gesagt, um einen 
Erfolg zu würdigen, den jemand er-
langt hat, etwa im Sinne von „Alle 
Achtung!“. Es geht über das bloße 
Lob hinaus, denn hinter den Wor-
ten steht die Überzeugung, dass es 
Gott war, der den Erfolg ermöglicht 
hat, und so bekräftigt man, dass es 
der	betreffenden	Person	zu	gönnen	
ist. Daher wird mā šāʾ Allāh auch 
vielerorts als Abwehr gegen miss-
günstige Mächte wie die Jinnen 
oder den Bösen Blick verstanden.
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hier selbstverständlich, Sprachen in Epochen zu gliedern, da man 
davon ausgeht, dass sich jede lebende Sprache im Laufe der Zeit 
wandelt. Dabei verändern sich nicht nur Wortschatz und Aus-
drucksweise, sondern langsam aber sicher auch Formenbildung 
und Satzbau. Die Epochengliederung ist die Voraussetzung da-
für, die Sprache einer bestimmten Zeit angemessen untersuchen 
und verstehen zu können. Althochdeutsche Texte wird man mit 
einem althochdeutschen Wörterbuch und einer althochdeutschen 
Grammatik entschlüsseln, mittelhochdeutsche mit entsprechen-
den Hilfsmitteln zum Mittelhochdeutschen usw. Diesen Ansatz 
hat man mit Recht auch auf das Arabische übertragen. Doch hier 
liegen die diachronen Verhältnisse ganz anders als bei den euro-
päischen Sprachen:

Die arabische Schriftsprache ist in entscheidenden Punkten 
von ihren Anfängen bis heute gleich geblieben: Schrift, Formen-
bildung, der größte Teil der Syntax und ein guter Teil des Wort-
schatzes haben sich über mehr als 1 300 Jahre kaum verändert. Es 
gibt bestimmte Texte aus dem 8. Jahrhundert, die nicht schwerer 
zu lesen sind als moderne Literatur. Der Hauptgrund für diese 
beachtliche Kontinuität ist der Status des Arabischen als heilige 
Sprache des Islams, die die Gelehrten stets in ihrer reinsten Form 
zu bewahren bestrebt waren. Sie entwickelten eine Norm, die bis 
heute gilt und dafür sorgt, dass die Grundstrukturen der Hoch-
sprache unverändert bleiben.

Die weitgehende Übereinstimmung zwischen Texten aller Epo-
chen im Bereich der Grammatik und zu einem guten Teil auch im 
Wortschatz täuscht allerdings leicht darüber hinweg, dass sich be-
stimmte sprachliche Parameter doch erheblich gewandelt haben. 
Es haben sich ja die Lebensumstände der Menschen immer wieder 
grundlegend geändert und mit ihnen die Ausdrucksbedürfnisse. 
Dass sich dies in Stil, Wortschatz und Satzbau niedergeschlagen 
hat, ist durch einen Vergleich von Texten verschiedener Genres 
und Epochen deutlich zu sehen.

Aus diesem Grund ist auch die Gleichsetzung von Classical Ara-
bic mit Qurʾ ānic Arabic unzutreffend, die oft auf englischsprachi-
gen Websites anzutreffen ist. Die Sprache des Korans gilt zwar 


