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1• E in le i tu n g

1. Allgemeine Einführung

Die r u s s i s c h e  Akzentologie i s t  e ines  d e r  i n t e r e s s a n t e -  

s te n  und am meisten b e a rb e i t e te n  T e i lg e b ie te  der  r u s s i -  

sehen Grammatik. Dies g i l t  sowohl fü r  d i e  h i s t o r i s c h -  

v e rg le ich en de  Sprachwissenschaft  a l s  auch fü r  d ie  de- 

s k r ip t iv e n  und normativen D ars te l lungen  des Russischen.

Für d ie  h i s to r i s c h -v e r g le ic h e n d e  Sprachw issenschaft  

i s t  der  r u s s i s c h e  Akzent vor allem desha lb  w esen t l ich ,  

w e i l  das Russische zu den n ic h t  sehr z a h lre ich en  indo- 

germanischen Sprachen z ä h l t ,  d ie  einen f r e ie n  und beweg- 

l i e h e n  Akzent bewahrt haben. Die d e s k r ip t iv e n  Grammati- 

ken können schon desha lb  n ic h t  am Akzent des Russischen 

Vorbeigehen, weil d ie  A k ze n ts te l le  w esen t l ich e  Auswir- 

kungen au f  d ie  phonologische S t ru k tu r  de r  Wörter und 

a u f  d ie  l a u t l i c h e  R e a l i s ie ru n g  d i e s e r  S t ru k tu r  h a t .  Dar- 

überh inaus  s p i e l t  d ie  Beweglichkeit  des Akzents in der 

Morphologie des Russischen eine w ich t ige  Rolle .

Die vorl iegende A rbe i t  b e s c h ä f t i g t  s i c h  mit einigen 

s p e z ie l l e n  Fragen d e r  ru ss ischen  Akzentologie ,  d i e ,  wie 

ich  meine, neue Aspekte zum Verständnis  des heutigen 

ru s s i s c h e n  Akzents und s e in e r  h i s to r i s c h e n  Entwicklung 

b e i t r a g e n .  Die F rag es te l lu n g en ,  d ie  in d e r  Arbeit  behan- 

d e l t  werden, so l len  in diesem E in le i tu n g s k a p i te l ,  aus-  

gehend von e in e r  kurzen Übers ich t  über d ie  h i s t o r i s c h e  

Entwicklung der ru ss isch en  Akzentologie, a b g e l e i t e t  wer- 

den. Als Vorbereitung h ie rzu  möchte ich  zunächst d ie
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Geschichte  der  Akzentbezeichnung in der  ru ss isch en  Or- 

thograph ie  d a r s t e l l e n  und auch zur Frage der  Quellen 

S te l lu n g  nehmen.

2• Zur Geschich te  d e r  Akzentbezeichnung

In der  Entwicklung d e r  ru ss isch en  Orthographie  i s t  d i e  

Bezeichnung der  A k z e n t s te l l e  m i t t e l s  d i a k r i t i s c h e r  Z e i-  

eben zu versch iedenen  Z ei ten  ü b l ic h  gewesen. Von f rü h e -  

ren v e r e in z e l t e n  Belegen in ansonsten n i c h t  a k z e n tu ie r -  

ten Texten abgesehen, i s t  das Cudovskij Novyj Zavet 

(CNZ 1892) der  e r s t e  uns ü b e r l i e f e r t e  Text,  in dem e ine  

große Zahl von Wörtern mit Akzentzeichen versehen i s t .

Er stammt aus der  M it te  des 14. J a h rh u n d e r t s ,  ü b l i c h e r  

wurde d ie  Akzentuierung von Texten zur Z e i t  des söge- 

nannten "zweiten süds lav ischen  E in f lu s s e s ” (etwa ab dem 

15. J a h rh u n d e r t ) ,  wobei d ie  entsprechenden Texte zunächst  

eher  das Akzentsvstem des B u lg a r isch k i rch en s lav isch en  

a l s  das des Russischen w id e rsp iege ln .  Zur I n t e r p r e t a t i o n  

d e r  "nadstroenye znaki"  s e i  au f  d ie  Arbeiten  von KOLESOV 

(1973a; 1973b; 1976) sowie au f  d ie  ku rze ,  aber  umfassen- 

de D a rs te l lu n g  ZALIZNJAKs (1985, 1 9 8 f f . )  h ingewiesen.

Die f rü h e r  ü b l i c h e  s k e p t i s c h e  Haltung, d ie  d i e  Aussage- 

k r a f t  d i e s e r  Zeichen a n z w e i fe l t e ,  i s t  heu te  au f  jeden 

F a l l  ü b e rh o l t  ( v g l .  dazu LEHFELDT, BERGER 1984).

Ab der Einführung des Buchdrucks in Rußland i s t  es 

ü b l i c h ,  in den a l s  " s ta ro peö a tn ye  k n ig i"  bekannten Druck- 

werken Akzentzeichen zu s e tz e n .  Bei diesem Zustand i s t  

es b i s  zur S c h r i f t r e fo rm  P e te r s  des Großen g e b l ieb en .
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Laut KOLESOV (1973a, 229f . )  s t e i g t  in d e r  betre ffenden  

P e r io d e  der  P ro z e n ts a tz  der  H andsch r i f ten ,  d ie  konsequent 

a k z e n t u i e r t  s ind ,  s t ä n d ig  an. Unter den n i c h t  a k z e n tu ie r -  

ten Handschrif ten  b e f in d e t  s i c h  a l l e r d i n g s  e ine Reihe 

von H andschr if ten ,  deren Sprache z iem lich  in t e r e s s a n t  

i s t ,  80 z.B. v i e l e  Urkunden ( v g l .  Otkaznye k n ig i  1977) 

und das bekannte Werk von KOTOSICHIN (v g l .  d ie  Ausgabe 

von 1980).

Die S ch r i f t re fo rm  P e te r s  des Großen f ü h r t e  zur Ab- 

Schaffung  a l l e r  "nadatrocnye znak i" .  Nur in den k irchen-  

s la v isc h e n  Drucken, d i e  n i c h t  in der  " z iv i l e n  S c h r i f t "  

( "g rażd a n sk i j  s r i f t " )  gedruckt s in d ,  9ind b is  heute Ak- 

zen tze ichen  ü b l i c h .  Außer in Texten, d i e  aus pädagogi- 

sehen Gründen a k z e n t u i e r t  sind (Grammatiken, Wörterbü- 

ehe r ,  f ü r  Ausländer bestimmte Textausgaben),  9 e tz t  man 

auch sonst manchmal Akzentzeichen, um g le i c h  g esc h r ie -  

bene Wörter voneinander zu un te rsche iden  (z .B . s lžva 

Gen.Sg. vs. s lovâ  Nom./Akk.P l . ) .  Der Akzent wird aber 

auch a l s  d i a k r i t i s c h e s  Zeichen verwendet, wenn kein 

U ntersch ied  in der  Betonung v o r l i e g t  (z .B .  cto a l s  Kon- 

ju n k t io n  vs. Sto a l s  In te r roga t ivpronom en) .

3• Zur Auswahl der  Quellen

Die Auswahl von Belegen muß be i  der  Beschreibung der 

a l t r u s s i s c h e n  Akzentuation und der des heu t igen  r u s s i -  

sehen Akzentsystems a u f  u n te r s c h ie d l i c h e  Weise e r fo lgen .  

Die h eu t ig e  L i t e r a tu r s p r a c h e  i s t  e ine  k o d i f i z i e r t e  Spra- 

che, in der  in ne rha lb  e ines  umfassenden Regelsystems
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auch j e d e r  e inze lnen  Wortform e ine  bestimmte A k z e n ts te l -  

l e  zugeordnet w ird .  In früheren  Sprachstu fen  kann man 

n i c h t  von d e r  k o d i f i z i e r t e n  S c h r i f t s p ra c h e  sprechen ,  

sondern a l l e n f a l l s  von dem sp rach l ichen  System e in e r  be-  

stimmten H andsch r i f t  (g eg eben en fa l ls  e i n e r  Gruppe von 

H an d sc h r i f ten ) .  Von dem Akzentsystem e i n e r  H andschr if t  

kann man s i c h  nur dann ein  einigermaßen umfassendes Bild  

machen, wenn d ie  H an d sc h r i f t  ausreichend lang i s t .

In u n se re r  A rbe i t  s t e l l t  s ich  d ie ses  Problem deshalb  

n i c h t ,  weil  wir uns f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  mit dem Akzent- 

system der  heutigen Sprache beschäf t igen  wollen .  Auf 

d ie  h i s t o r i s c h e  Entwicklung gehen wir e r s t  am Ende der  

A rb e i t  in ganz a l lgem eine r  Form ein (v g l .  S. 3 5 5 f f • ) •

A u sfü h r l iche r  b e t ra c h te n  müssen wir d ie  Auswahl von 

Belegen aus der  heu t igen  S c h r i f t s p r a c h e .  Man s o l l t e  e r -  

w arten ,  daß d ie  Akzentuation a l l e r  Wortformen f e s t  v o r -  

gegeben i s t  und in jedem F a l l  aus normativen Wörterbü- 

ehern und Grammatiken entnommen werden kann. Daran s o l l -  

t e  auch d ie  Tatsache n i c h t s  ändern, daß nach de r  g e l t e n -  

den Auffassung in manchen Fäl len  zugelassen  i s t ,  daß 

e in  und d asse lb e  Wort au f  z w e ie r l e i  Arten b e to n t  werden 

kann ( v g l .  AG 1980, 92) .  L e ider  l ä ß t  s i c h  d ie  W irk l ich -  

k e i t  jedoch n ic h t  immer mit d i e s e r  th e o re t i s c h e n  P o s i -  

t io n  in Einklang b r ingen .  Wie versch iedene  Forscher  ( v g l .  

COHEN 1971; RAECKE 1978) am B e isp ie l  e in z e ln e r  Bereiche 

g e z e ig t  haben, weichen d ie  Angaben der  gebräuch l ichen  

normativen Wörterbücher (UŠAKOV 1935ff*ī 0ŽEG0V 1 9 * 9 f f . ; 

SSRLJa 1 95 0 ff . ;  AVANESOV, 0?EG0V 1960) u n te re in a n d e r
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n i c h t  unwesentlich  voneinander ab. Offenbar g re i f e n  d ie  

V er fa sse r  der  Wörterbücher in E in z e l f ä l l e n  au f  ihren 

eigenen Sprachgebrauch oder andere n i c h t  u n m it te lb a r  

ü b e rp rü fb a re  K r i t e r i e n  zurück, um daraus  d ie  Betonung 

e in e s  gegebenen Wortes zu begründen*

Da es uns n ic h t  möglich i s t ,  a l l e  U n tersch iede  zwi- 

sehen normativen Wörterbüchern im D e ta i l  zu untersuchen ,  

e r sch ien  es s in n v o l l ,  ein Wörterbuch a l s  Korpus auszu- 

wählen. Aus Gründen, d ie  aus der  h i e r  verwendeten theo- 

r e t i s c h e n  Konzeption fo lgen ,  au f  d ie  e r s t  s p ä te r  aus-  

f ü h r l i c h e r  eingegangen werden kann, erwies es s ic h  a l s  

v e r n ü n f t ig ,  nebeneinander das grammatische Wörterbuch 

ZALIZNJAKs (1977) und das D er iva t ionsw örte rbuch  von 

WORTH e t  a l .  (1970) zu verwenden. Als Korpus haben wir 

den D urchschnit t  der  beiden Wörterbücher gewählt ,  damit 

jed e s  Element des Korpus aus dem Blickwinkel be id e r  Wör- 

te rb ü c h e r  b e t r a c h t e t  werden kann. Die Angaben über den 

Akzent entnahmen wir a u s s c h l i e ß l i c h  ZALIZNJAK (1977), 

da nur d ie se s  Wörterbuch Aussagen Uber d ie  Betonung a l -  

1 e r  Wortformen macht. Das D er iva t ionsw örte rbuch  fü h r t  

demgegenüber nur Lexeme an und beze ichn e t  j e w e i l s  den 

Akzent der Grundform e ines  gegebenen Lexems.

In S in z e l f ä l l e n  haben wir auch d ie  oben genannten 

Wörterbücher herangezogen, außerdem das o r thoep ische  

Wörterbuch (AVANESOV 1983). Angaben über d ie  Bedeutung 

d e r  un tersuchten  Wörter entnahmen wir zumeist dem Wör- 

te rbuch  von 0ŽEG0V, daneben auch den Wörterbüchern von 

PAWLOWSKY (18792) und BIELFELDT (197615) und -  soweit 

es  s ich  um b io lo g isc h e  Termini hande lte  -  dem Wörterbuch 

d e r  B iologie  von SINJAGIN e t  a l .  (1974).
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4• Zur Geschichte der russ ischen  Akzentologie

Im folgenden geben wir einen gedrängten Überblick über 

d i e  Geschichte  der  r u s s i s c h e n  Akzentologie• Unsere Dar- 

S te l lu n g  e rheb t  n i c h t  den Anspruch, v o l l s t ä n d ig  über 

d i e  b i s h e r ig e  L i t e r a t u r  zu b e r ic h te n ,  sondern es geht 

uns vor allem darum, d i e  w ich t ig s ten  Strömungen der For- 

schung zu c h a r a k t e r i s i e r e n •  Die L i t e r a t u r  der  ä l t e r e n  

Z e i t  wird von NACHTIGALL (1922, 5 f f • )  d a r g e s t e l l t ,  einen 

Überblick  über d ie  L i t e r a t u r  zum F lex ionsakzen t  g i b t  

NICHOLSON (1966)• Wir behandeln g e t r e n n t  zunächst d ie  

D a rs te l lu n g e n ,  d ie  das Akzentsystem des Russischen 8yn- 

chron besch re iben ,  und daran anschließend  d ie  h i s t o r i s c h -  

verg le ichenden  D ars te l lungen  der  ru s s i s c h e n  und der  s i a -  

v ischen  Akzentologie•

4 .1 .  Synchrone D ars te l lu n gen  des ru s s i s c h e n  Akzentsystems

In der  k la s s i s c h e n  grammatischen T ra d i t io n  des Kirchen- 

s lav isch en  r u s s i s c h e r  Redaktion und s p ä t e r  des Russischen 

s p i e l t  der  Akzent zunächs t  nur  e ine  g e r in g e  R o l le .  Die 

k i r c h e n s la v is c h e  Grammatik SMOTRICKIJs von 1619 (im f o l -  

genden nach de r  Ausgabe von 1974 z i t i e r t )  i s t  zwar durch-  

gehend a k z e n t u i e r t ,  doch beschränken s i c h  d ie  t h e o r e t i -  

sehen Aussagen zum Akzent a u f  D ef in i t io n en  der  B eg r i f f e  

"prosòd ica"  und "u da rén ie"  sowie au f  Regeln über  d ie  

Verwendung der d r e i  Akzentzeichen "oxfa i l i  o s t r a ļ a "

( d .h .  Akut), " v a r i a  i l i  t j å z k a j a "  (d .h •  G rav is)  und 

"perispoméni i l i  o b lecén a ja"  ( d .h .  Z irkum flex) ,  ohne 

daß Aussagen über d ie  A k z e n t s te l l e  gemacht würden ( v g l .  

SMOTRYCKYJ 1974, 1 2 f f . ) .  Ähnliches g i l t  f ü r  SMOTRICKIJs

00060829
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Nachfolger b i s  zur S c h r i f t r e fo rm  P e te r s  des Großen. Auch 

ADODUROV, der  V er fasse r  der  e r s t e n  r u s s i s c h  g e sc h r ieb e -  

nen Grammatik des Russischen,  begnügt s i c h  mit Aussagen 

über  d ie  Natur des Akzents und Uber d ie  Verwendung der 

einze lnen  Akzentzeichen (v g l .  USPENSKIJ 1975» 1 6 0 f f .  ״

2 0 7 f f . ) •  USPENSKIJ s c h r e i b t  ADODUROV auch d ie  Entdeckung 

de9 Zusammenhangs zwischen den Akanve und der  Betonung 

zu (v g l .  USPENSKIJ 1975, 7 1 f f . ) ,  der  a l l e r d i n g s  ers tm als  

e x p l i z i t  von TREDIAKOVSKIJ erwähnt wird (nach USPENSKIJ 

in TREDIAKOVSKIJ 1748, 148).

In ä h n l ich e r  Weise kommt d e r  Akzent auch in der  "Ros- 

e i j s k a j a  Grammatika" L0M0N0S0V3 von 1755 vor ( h i e r  z i -  

t i e r t  nach dem Nachdruck von 1972): Der B e g r i f f  "udare- 

n ie"  wird v e r s c h ie d e n t l ic h  erwähnt und u n te r  anderem 

zur Beschreibung des Akan*e herangezogen (v g l .  LOMONC- 

SOV 1972, 52).  Eine genauere E rör te rung  des Themas f i n -  

d e t  aber n ic h t  s t a t t .

Zum e rs ten  Mal k l i n g t  in der e r s t  im 20. Jah rhunder t  

gedruckten Grammatik BARS0V3 von 1794 an, daß dem Autor 

weitergehende Frageste l lungen  bewußt geworden sind (v g l .  

BARSOV 1981, 7 8 f f . ) .  Außer e in e r  D e f in i t io n  des Akzents, 

allgemeinen F e s t s te l lu n g e n  über des Natur und Regeln 

fü r  d ie  Verwendung der  Akzentzeichen e n t h ä l t  BARSOVs 

Grammatik auch einen A bschn i t t  über Akzentregeln (BAR- 

SOV 1981, 80) .  Obwohl s ich  der  Autor s e h r  sk ep t i sch  d a r -  

über äuß e r t ,  ob genaue Regeln angegeben werden können, 

folgen e in ig e  Aussagen über d ie  A k z e n t s te l l e ,  je w e i l s  

mit  e in e r  Reihe von Ausnahmen.
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A u sfü h r l ich e r  ä u ß e r t  s i c h  zum Akzent VOSTOKOV (1851^)» 

d e r  d i e  Akzentuation des  Russischen im l e t z t e n  T e i l  s e in e r  

D a r s te l lu n g  des Russischen a u f  34 S e i ten  abhande l t  (v g l .  

VOSTOKOV 1851^f 3 7 3 f f . ) .  Nach e in e r  Einführung b e s p r ic h t  

VOSTOKOV der  Reihe nach den Akzent e in z e ln e r  W ortarten.

Das g e sc h ie h t  in der  Regel so:  Entweder l ä ß t  s i c h  über 

d i e  Betonung e in e r  K lasse  von Wörtern e ine  a l lgem eine  

Aussage t r e f f e n ,  oder es werden a l l e  a u f t r e te n d e n  Mög- 

l i c h k e i t e n  genannt und durch L is ten  von Wörtern e rg än z t .  

VOSTOKOV behandelt  nu r  den F lex io n sak zen t .  Um d ie  Beto- 

nung e ines  gegebenen Wortes zu e r s c h l ie ß e n ,  muß man s e i -  

ne Einordnung in e ine  K lasse  kennen ( v g l .  VOSTOKOV 1851^, 

377).

Die Unterscheidung von a b g e le i t e t e n  und u n a b g e le i t e -  

ten Wörtern f ü h r t  a l s  e r s t e r  GROT in d ie  Akzentologie 

e in .  In zwei 1858 e rsch ien en  A r t ik e ln  ( h i e r  z i t i e r t  nach 

GROT 1899) wird d ie  Unterscheidung zwischen "pervoobraz-  

ny ja"  und "p ro izvodny ja  imena" e in g e fü h r t  (v g l .  GROT 

1899» 2 9 3 f f . ) .  Während s i c h  d ie  Betonung de r  e r s t e r e n  

n i c h t  durch Regeln e r fa s s e n  l a s s e ,  könne man über d ie  

a b g e le i t e t e n  Wörter Aussagen machen, obwohl s i e  au f  den 

e r s t e n  B lick  seh r  k o m p l iz ie r t  aussähen. GROT behandel t  

dann d e r  Reihe nach e i n i g e  S u f f ix e  und kommt s c h l i e ß l i c h  

zu dem Schluß, daß man zwischen Suffixen mit "k o n s tan te r"  

Betonung ( "po s to jannoe ud a ren ie" )  und solchen mit schwan- 

kender Betonung u n te rsc h e id e n  müsse. Er g i b t  auch mehre- 

r e  Faktoren an, d i e  d i e  A k z e n t s te l l e  von Wörtern mit 

n i c h t  "kons tan ten"  S u ff ixen  b e e in f lu s s e n  ( v g l .  GROT 1899, 

3 2 2 f . ) .
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Auf diesem Stand i s t  d ie  synchrone Beschreibung des 

ru s s i s c h e n  Akzents lan ge  s teh en g eb l ieb en .  Im Grunde f i n -  

d e t  s ic h  e ine  äh n l ic h e  Vorgehensweise wie b e i  GROT noch 

in der  Akademiegrammatik von 1952. Ein anderes  B e isp ie l  

aus neuerer  Z e i t  i s t  d ie  D ars te l lu n g  von STRIÎEK (1966).

Eine w esen tl iche  Veränderung e r g ib t  s i c h  e r s t  durch 

einen 1946 erschienenen A r t ik e l  KURYbOWICZs ( z i t i e r t  

nach KURYbOWICZ 1962). Der Autor u n te r s u c h t  dar in  zunächst 

den Flexionsakzent und s t e l l t  fünf  Arten von Paradigmen 

f e s t ,  und zwar zwei unbewegliche und d r e i  bewegliche 

Paradigmen (v g l .  KURYbOWICZ 1962, 437). Die beiden un- 

beweglichen Paradigmen sind dadurch gekennzeichnet ,  daß 

der  Akzent in der F lexion s t e t s  au f  de rse lben  Stammsilbe 

(Paradigma 1a) oder s t e t s  au f  der  Endung l i e g t  ( ? a ra d ig -  

rca 1b). Die d re i  beweglichen Paradigmen sind dadurch 

gekennzeichnet ,  daS d e r  Akzent in der  F lex ion  zwischen 

der  Endung e i n e r s e i t s  und e in e r  S i lb e  des Stammes ande- 

r e r s e i t s  "h in un dh e rsp r ing t" .  -  Die a b g e le i t e t e n  Wörter 

gehören l a u t  KURYbOWICZ säm tl ich  zu den beiden unbeweg- 

l iehen  Paradigmen. Durch einen V erg le ich  der  a b g e le i t e -  

ten Wörter mit den j e w e i l s  ab le i ten den  kommt KURYbOWICZ 

zu v i e r  Typen von Suffixen (KURYbOWICZ 1962, 441 f f . ) .

Wenn man das Akzentparadigma des a b le i ten d en  Wortes und 

den Typus des S u ff ix es  kennt,  so kann man anhand von 

bestimmten Regeln f e s t s t e l l e n ,  zu welchem Akzentparadig- 

ma das entsprechende a b g e l e i t e t e  Wort g e h ö r t .  KURYbOWICZ 

fü h r t  jew e i ls  nur wenige B e isp ie le  an und s p r i c h t  n ic h t  

über  Ausnahmen. Dennoch i s t  d i e s e r  A r t ik e l  sehr  w ich t ig ,  

w eil  er  e r s tm a ls  das Akzentverhal ten  der  ab le i tendenTilman Berger - 9783954792375
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Wörter mit dem der  a b g e le i t e t e n  Wörter in Beziehung zu s e t -  

zen v e r su c h t .

In den fü n f z ig e r  Jah ren  s tö ß t  d ie  Akzentologie in der 

Sowjetunion wieder au f  g röß e res  I n t e r e s s e ,  es erscheinen 

wieder A rbe i ten ,  d i e  n u r  dem Akzent gewidmet sind (z .B . 

AVANESOV 1955), nachdem de r  Akzent lange Z e i t  nur im Rah- 

men von größeren D ars te l lungen  vorgekommen war. In der 

Folge v e r ö f f e n t l i c h t  e in e  Reihe von Forschem Arbeiten 

zum F le x io n s -  und t e i l w e i s e  zum D er iv a t io n sa k zen t .  Insbe- 

sondere sind h i e r  d ie  Autoren ZALIZNJAK und RED#KIN zu 

erwähnen. ZALIZNJAK b e s c h ä f t i g t  e ich  in th e o re t i s c h e n  Ar- 

b e i t e n  mit d e r  Anzahl und dem Aufbau der  Akzentparadigmen, 

d ie  f ü r  d i e  Beschreibung des F lex ionsakzen ts  w ich tig  sind 

( v g l .  ZALIZNJAK 1963; 1964). Im Rahmen e in e r  Gesamtdar- 

S te l lu n g  der  ru s s i s c h e n  Nominalflexion (ZALIZNJAK 1967) 

g i b t  er  e r s tm a ls  e ine  v ö l l i g  erschöpfende D ars te l lu n g  des 

F lex ion sak zen ts  d e r  Nomina, das  grammatische Wörterbuch 

des Russischen (ZALIZNJAK 1977) g ib t  s c h l i e ß l i c h  e ine 

Ü bers ich t  über den F lex ionsakzen t  a l l e r  W ortarten .

RED*KIN k o n z e n t r i e r t  s i c h  demgegenüber vor allem auf  

d ie  Wortbildung (v g l .  RED,KIN 1962; 1964a; 1964b; 1965). 

Seine umfassende Monographie über den ru ss isch en  Akzent, 

d ie  eher  pädagogisch o r i e n t i e r t  i s t  (RED*KIN 1971), be-  

s c h ä f t i g t  s ich  aber  auch mit dem F lex ionsakzen t ,  ebenso 

se in e  B e i t räge  zum P r o j e k t  e in e r  Akaderaiegrammatik (v g l .  

SVEDOVA 1966) und zur Akademiegrammatik  s e l b s t  (AG 1970, 

4 2 5 f f . ) .

Mit den Arbeiten  von ZALIZNJAK und RED״KIN v e r g le i c h -  

bar  sind d ie  Monographie FEDJANINAs (1976), d ie  nur den
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Flex ionsakzen t  b eh a n d e l t ,  sowie Arbeiten von STRAK0VÁ 

(1978) und LOPATIN (1981),  deren Hauptgewicht au f  dem 

D er iva t io nsakzen t  l i e g t .  Zu erwähnen i s t  auch noch d ie  

von SUCHANOVA stammende D ars te l lu n g  des F le x io n s -  und 

des D eriva t ionsakzen te s  in de r  Akademiegrammatik von

1980 (511 f f . ,  539, 5 6 5 f f . 5 8 0 f״  . f ״ 681 f . ) .

In bezug au f  d ie  Beschreibung des F lexion9akzents  

haben a l l e  d ie se  Arbeiten  gemeinsam, daß s i e  den von 

KURYbOWICZ e ingeführ ten  B e g r i f f  des Akzentparadigmas 

w ei te ren tw icke ln .  Sie sind bemüht, ein m öglichs t  a l l -  

gemeines System von Akzentparadigmen anzugeben, das 

f ü r  a l l e  Wörter e in e r  Wortart ,  g eg e b en en fa l l s  auch fü r  

a l l e  f l e k t i e r t e n  Wörter, verwendet werden kann. In der 

Beschreibung des D er iv a t io n sa k zen ts  führen d iese  Arbei- 

ten hingegen im Grunde das t r a d i t i o n e l l e  Verfahren wei- 

t e r  und beschreiben das Akzentverhalten  von Suffixen 

j e w e i l s  fü r  e ich ,  ohne zu allgemeinen P r in z ip ie n  zu ge- 

langen .  Typisch fü r  d ie s e  D ars te l lungen  sind lange Li- 

s ten  von "Ausnahmen" (vor  allem bei  RED'KIN). In Ab- 

s c h n i t t  4 des folgenden K a p i te l s  werden wir b e i s p i e l -  

h a f t  fü r  d ie  Arbeiten d i e s e r  Schule genauer auf RSD*־ 

КШ (1971), STRAXOVA (1978) und LOPATIN (1981) eingehen

In e in e r  v ö l l i g  anderen Weise versuchen d ie  Arbeiten 

GARDEs, d ie  e b e n fa l l s  den F lex io n s -  und den D eriva t ions  

akzent behandeln, möglichst  a l lgem eine  P r in z ip ie n  anzu- 

geben, mit denen das r u s s i s c h e  Akzentsystem beschrieben 

werden kann (v g l .  GARDE 1965a; 1965b; 1968; 1974; 1978b 

1Q8 0 ) .  Wir werden d ie s e  Arbeiten  im zweiten K ap i te l  zum 

Ausgangspunkt fü r  unsere  eigenen Überlegungen nehmen
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und v e rz ic h te n  daher an d i e s e r  S t e l l e  a u f  e ine  Charak- 

t e r i s i e r u n g  d e r  Arbeiten  GARDEs•

Nur kurz erwähnt werden so l len  e in ig e  g e n e ra t iv e  Dar- 

S te i lungen  des ru s s i s c h e n  Akzents (v g l .  THELIN 1971;

HALLE 1973; COATS 1976; KIPARSKY, HALLE 1977). Allen 

d iesen  Arbeiten  i s t  gemeinsam, daß s i e  s i c h  im P r in z ip  

k e in e r  anderen akzen to log ischen  K la s s i f i z i e r u n g  von Wör- 

t e r n  und Morphemen bedienen a l9  andere A rb e i ten .  Der 

s p e z i f i s c h e  B e i t r a g  d i e s e r  Forschungsrichtung b e s te h t  

ehe r  d a r in ,  auch dea Akzent in der  gen e ra t iv en  B esch re i -  

bung des morphologischen Systems des Russischen zu be- 

r ü c k s i c h t ig e n .

An l e t z t e r  S t e l l e  3011 h i e r  d ie  vor kurzem e r s c h i e -  

nene Monographie ZALIZNJAK3 (1985) erwähnt werden, d ie  

s i c h  sowohl mit der  synchronen Beschreibung des r u s s i -  

sehen Akzentsystems a l s  auch mit der h i s to r i s c h e n  Ent-  

Wicklung d ie s e s  Systems b e s c h ä f t i g t .  Wir werden au f  d i e -  

se  A rb e i t ,  d ie  f ü r  uns e ine  z e n t r a l e  R o l le  s p i e l t ,  im 

5• A bschnit t  noch einmal eingehen.

4 .2 .  H is to r i s c h -v e rg le ic h e n d e  D ars te l lungen  des r u s s i -  

sehen Akzentsystems

Die Beschäft igung mit der  Geschich te  des ru ss isch en  Ak- 

zentsys tem s s e t z t e  s p ä t e r  e in  a l s  d ie  b loße Beschreibung 

des Akzents. Als V or läu fe r  d i e s e r  Richtung kann PROKO- 

P0V15-ANT0NSKIJ angesehen werden, der  s i c h  in einem 1812 

e rsch ienen  A r t ik e l  über  a k z e n tu e l le  E igenheiten  e in z e ln e r  

r u s s i s c h e r  D ia le k te  ä u ß e r t  und den Akzent r u s s i s c h e r
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Wörter mit dem i h r e r  k i rch e n s la v isc h en  Äquivalente v e r -  

g l e i c h t .  Das Anliegen PR0K0P0V1Ï-ANT0NSKIJ3 b e s te h t  d a r -  

i n ,  eine e i n h e i t l i c h e  Akzentuierung f e s t z u le g e n ,  wobei 

e r  fü r  d ie  gesprochene Sprache den Moskauer D ia lek t ,  

f ü r  d ie  geschriebene das K irchen s lav ische  bevorzugt 

( v g l .  PR0K0P0VIÏ- AN TONSKIJ 1812, 7 2 f . ) .

Nach PR0K0P0V15-AJÍT0NSKIJ h a t  wohl a l s  e r s t e r  BOPP 

( 1854, 3 f f .  ) Übereinstimmungen des ru ss isch en  Akzents 

m it  dem des L i tau isch en ,  des Griechischen und des Sans- 

k r i t  ve rg l ichen ,  in äh n l ic h e r  Weise ä u ß e r t  s ich  auch 

KAYS5LER (1866, 1 5 f f . ) .  Die e r s t e  umfassende D ars te l lung  

d e r  s lav ischen  Akzentologie g ib t  BRANDT (1880), der v ie -  

l e  Einzelerscheinungen s l a v i s c h e r  Sprachen mite inander 

v e r g l e i c h t .  Entscheidende Anstöße zur Entwicklung der 

k la s s isch en  diachronen Akzentologie gab jedoch d ie  Ent- 

deckung des sogenannten ,Gesetzes von de Saussure-Por tu -  

n a t o v ' ,  Mit diesem , G ese tz '  b esch r ieb  DE SAUSSURE (1896) 

d i e  Verschiebung des Bctus von e in e r  z i rk u ra f lek t ie r ten  

S i lb e  auf d ie  nachfolgende a k u t i e r t e  S i lb e  im L itau ischen .  

FORTUNATOV (1899, 62) verwendete d a sse lb e  *Gesetz* auch 

zu r  Erklärung der Beweglichkeit  des Akzents in bestimm- 

ten s lav ischen  Wörtern.

Es s o l l  darauf  v e r z i c h t e t  werden, d i e  Entwicklung 

d e r  k la ss isch en  Akzentologie h i e r  in a l l e n  E inzelhei ten  

nachzuzeichnen. Hierzu s e i  au f  d ie  D ars te l lungen  von 

SADNIK (1959) und ARUMAA (1964) verwiesen, e ine  gute 

Ü bers ich t  i s t  in der E in le i tu ng  des Buches von NONNEN- 

MACHSR-PRIBIC (1961) e n th a l t e n .  Die k l a s s i s c h e  Akzento- 

l o g i e  geht für das U rs lav ische  von einem Nebeneinander
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von A k z e n ts te l le  ( I k t u s ) ,  In tonat ionen  und Q u an t i tä ten  

aus ,  deren Ineinanderwirken mit e in e r  Reihe s eh r  kom- 

p le x e r  •Gesetze '  beschr ieben  wurde. Besonders u m s t r i t -  

ten  i s t  in de r  L i t e r a t u r  d ie  Frage, ob das oben erwähnte 

1Gesetz von de S au ssu re -F o r tu n a to v '  im S lav ischen  gewirkt 

h a t  oder n i c h t ,  und ob zwischen den s lav isch en  In to n a -  

t ionen und denen des ürindogermanischen ein Zusammen- 

hang b e s t e h t Insbesondere ״  mit der  l e t z t e n  Frage hat  

s i c h  KURYbOWICZ a u s e in a n d e rg e s e tz t  (v g l .  dazu vor allem 

KURYbOWICZ 1952).

In der T rad i t ion  d e r  k la s s i s c h e n  Akzentologie stehen 

auch d ie  Arbeiten NACHTIGALLs (1922) und KIPARSKY3 (1950; 

1962). Sie sp ie le n  a b e r  in so fe rn  eine  besondere R o l le ,  

a l s  in ihnen auch d ie  Beziehung zwischen dem heutigen  

Akzentsystem und früheren  Sprachzuständen a u s fü h r l i c h  

behandel t  wird, während d ie  anderen Arbeiten  der  k l a s -  

s iechen Akzentologie m eis t  bemüht s ind ,  durch Verg le ich  

v e rsch iedener  s l a v i s c h e r  Sprachen m öglichs t  a l t e  Akzent- 

V e rh ä l tn is s e  zu r e k o n s t r u ie r e n ,  ohne daß s i e  s i c h  mit 

Entwicklungen der  neueren Z e i t  b e sc h ä f t ig e n .

Die Entwicklung d e r  modernen Akzentologie beginnt  

1957 mit e in e r  A rb e i t  von STANG. In der  Auseinander-  

Setzung mit e in igen  Ideen KURYbOWICZs g i b t  e r  e ine  R ei-  

he von M odifikationen der  k la s s is ch en  Akzentologie an, 

d i e  s ic h  t e i lw e i s e  a u f  Belege aus a k z e n tu ie r te n  Hand- 

S c h r i f t e n  des M i t t e l a l t e r s  s tü t z e n .  Unter anderem ge-  

l i n g t  es STANG f ü r  das U rs lav ische  genau d r e i  Akzent- 

Paradigmen zu r e k o n s t r u i e r e n ,  d ie  sowohl be i  Nomina wie 

auch bei  Verben vorkamen (v g l .  STANG 1957, 179).Tilman Berger - 9783954792375
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STANG h a t  e ich  auch mit dea V e rh ä l tn i s  zwischen den 

s lav isch en  und den b a l t i s c h e n  Akzentparadigmen b e fa ß t .

Der en tsche idende S c h r i t t ,  in dea d i e  s lav isch en  und 

d i e  b a l t i s c h e n  P arad igaen au f  e ine  gemeinsame Grundla- 

ge zurückgeführ t  wurden, b l i e b  jedoch ILLIÖ-SVITYÖ (1963) 

Vorbehalten .  Auf der  Grundlage des von ILLIÎ-SVITySs 

fo rm u l ie r te n  •G ese tzes1 gelang DYBO in e in e r  Reihe von 

Arbeiten  (1968a; 1968b; 1969a; 1969b; 1971a; 1971b; 1972a 

1972b; 1978; 1 9 8 1 ) d i e  Rekonstruktion des u rs lav isch en  

Akzentsystems. In ä h n l i c h e r  Weise h a t  auch GARDE (1976) 

d i e  Entwicklung der  s lav isch en  Akzentuation beschrieben.  

A l le rd in g s  i s t  se in e  Beschreibung etwas anders aufgebaut,  

s i e  beruht t e i l w e i s e  au f  früheren  Werken desselben Autors 

zu r  allgemeinen A kzen ttheor ie  (v g l .  GARDE 1965b; 1968).

Für das von DYBO r e k o n s t r u i e r t e  System ge l ten  bestimm- 

te  andere Bedingungen a l s  fü r  das System der k lass ischen  

Akzento logie .  Insbesondere  kommt eine Klasse  von Wort- 

formen zu den "üb lichen"  Wortformen h inzu ,  d ie  dadurch 

gekennzeichnet  i s t ,  daß keine S i lb e  den Ik tus  t r ä g t .

Diese sogenannten "Enklinomenformen" ( v g l .  dazu insbe-  

sondere DYBO 1968a; 1969a; 1969b; 1971a; 1971b) nehmen 

einen zen tra len  P la t z  im r e k o n s t r u ie r t e n  System e in .  

Dadurch daß s i e  besonders  in der  a l t r u s s i s c h e n  Zei t  

s t a rk e n  Veränderungen unterworfen waren, i s t  ih re  r i e h -  

t i g e  I n t e r p r e t a t i o n  f ü r  d ie  Analyse der  Akzentsysteme 

m i t t e l a l t e r l i c h e r  Handschrif ten  sehr  w ic h t ig .  Wir wol- 

len  h i e r  n i c h t  genauer au f  d ie  D e f in i t io n  der  Enklino- 

menformen eingehen ( v g l .  aber  S. 30).
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In der  T rad i t io n  DYBOs s tehen  auch e in ig e  neuere Ar- 

b e i t e n  ZALIZNJAKs, d i e  s i c h  mit verschiedenen Phänomenen 

der  Akzentsysteme a l t r u s s i s c h e r  H andschrif ten  befassen 

( v g l .  ZALIZNJAK 1978a; 1978b; 1979). Besonders w ich t ig  

i s t  in diesem Zusammenhang n a t ü r l i c h  der  h i s t o r i s c h e  

T e i l  der  vorhin schon erwähnten neuen Monographie ZALIZ- 

NJAJCs über d ie  Entwicklung vom u r s la v i s c h e n  Akzentsystem 

zum ru ss ischen  (ZALIZNJAK 1985)•

5• Gegenstand und Aufbau u n s e re r  A rbe i t

Bei der  D ars te l lu ng  d e r  Geschichte  der  ru s s is ch en  Akzen- 

to io g ie  i s t  d e u t l i c h  geworden, daß zwischen der synchro- 

nen Beschreibung des heu t igen  Akzentsystems und der d i a -  

chronen Beschreibung d e r  h i s to r i s c h e n  Entwicklung d ie s e s  

Systems eine Lücke k l a f f t .  Die diachronen Studien gehen 

von der  -  o f t  n ic h t  e x p l i z i t  fo rm u l ie r te n  -  Prämisse 

aus ,  der  h eu t ig e  Zustand des Akzentsvstems habe s ic h  

aus einem , e in fa c h e n System e ״ n tw ic k e l t ,  dessen Verän- 

derungen s i c h  durch , G e s e tz e d ״ a r s t e l l e n  l a s s e n .  In den 

synchronen Arbeiten wird hingegen zumeist  nur im Bereich 

der Flexion der  Versuch gemacht, ein umfassendes System 

a u f z u s t e l l e n .

Unser Z ie l  i s t  e s ,  eine Beschreibungsverfahren  zu 

f in d en ,  das e ine  Synthese der  synchronen und der  d ia c h ro -  

nen Betrachtung e r l a u b t .  Dabei werden wir •uns in d i e s e r  

A rb e i t  vorwiegend auf den synchronen Zustand k o n z e n t r i e -  

r e n .  Wir wollen das h e u t ig e  r u s s i s c h e  Akzentsystem in 

e in e r  Weise a n a ly s i e r e n ,  daß a l l e  Fakten gleichermaßen 

in der Analyse b e r ü c k s i c h t ig t  werden, ohne daß wir vonTilman Berger - 9783954792375
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vornehe re in  Bewertungen vornehmen und b e i s p ie l s w e is e  

e in z e ln e  Formen a l s  , Ausnahmen1 abgrenzen. Ebenso 301- 

l e n  F ä l l e ,  in denen d e r  Akzent 1,schwankt", in der Form 

b e r ü c k s i c h t ig t  werden, daß wir f ü r  den Zweck der  Analyse 

von zwei (oder mehr) verschiedenen Wörtern sprechen, 

d i e  zwar d ie  g le ic h e  äußere Form und d ie  g le ic h e  Bedeu- 

tung haben, aber versch ieden  be ton t  werden• Um eine mög- 

l i e h s t  unvoreingenommene Beschreibung zu ermöglichen, 

wollen wir so wenig g ru n d s ä tz l i c h e  Voraussetzungen a l s  

möglich machen und e in  r e in  induktives  System k o n s t ru ie re n .

Eine Verbindung zwischen der  diachronen und der syn- 

chronen D ars te l lu ng  f i n d e t  s ich  in den ä l t e r e n  Arbeiten 

nur  be i  NACHTIGALL (1922) und KIPARSKY (1950; 1962).

Diese  Autoren versuchen d ie  beobachtbare Entwicklung 

d e r  Akzentuation der  Nomina mit den ,G ese tzen1 der k l a s -  

s isch en  Akzentologie zu e rk lä re n .  In der  neueren Zeit  

verb inden die A rbe i te r  GARDEs und d ie  neue Monographie 

ZALIZNJAKs (1?e5) Synchronie und Diachronie m i te inander ,  

ebenso zwei g e n e ra t iv e  Arbeiten (v g l .  KALLE 197 *; KIPAR- 

SKY, HALLE 1977). Auf GARDE gehen wir  im folgenden Kapi- 

t e l  e in ,  d ie  Arbei t  ZALIZNJAKs konnte n i c h t  mehr berück- 

s i c h t i g t  werden (v g l .  u n ten ) .  Die gene ra t iven  Arbeiten 

l a s s e n  wir b e i s e i t e ,  weil s i e  im w esen t l ich  eine  Umfor- 

mung der  Ergebnisse DYBOs und GARDEs im Sinne der gene- 

r a t i v e n  Morphologie sowie allgemeine typo log ische  Be- 

t rach tungen  en t h a i t e n .

Im zweiten K ap i te l  u n se re r  Arbei t  a n a ly s ie re n  wir 

d i e  Vorgehensweise GARDEs und e in ig e r  ande re r  Autoren 

und ze igen ,  warum deren Verfahren den von uns g e s t e l l t e n

־ 17 -
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Forderungen n i c h t  genügen. Wir fo rm ulie ren  s c h l i e ß l i c h  

e in ig e  Bedingungen, d ie  an ein  Besehreibungssystem zu 

s t e l l e n  s in d .

Im d r i t t e n  K ap i te l  d e f in i e r e n  wir ein in d u k t iv e s  Ver- 

fahren  zur Analyse des Akzents. In diesem Zusammenhang 

i s t  es w ich t ig ,  e ine  f ü r  d ie  Akzentanalyse gee ig ne te  

D e f in i t io n  des A b le i tu n g s b e g r i f f s  anzugeben, A nsch l ie -  

ßend wenden wir d ie  e r s te n  S c h r i t t e  u nse re s  Verfahrens 

au f  d ie  von S ubs tan t iven  a b g e le i t e t e n  Wörter an.

Im v i e r t e n  K a p i te l  s t e l l e n  w ir  d ie  Ergebnisse d i e s e r  

Analyse da r  und l e i t e n  aus ihnen e in ige  a l lgem eine  Aus- 

sagen über das r u s s i s c h e  Akzentsystem h e r .  Hieraus e r -  

geben s ic h  auch Folgerungen über d ie  d iachrone Sntwick- 

lung .  Aus P la tzgründen  werden auch in diesem T e i l  nur 

d ie  von Substan t iven  a b g e le i t e t e n  Wörter b eh an de l t .

Die umfassende D a r s te l lu n g  des ru s s i s c h e n  Akzentsy- 

stems durch ZALIZNJAK (1985) e r sch ien  e r s t  zu einem Z e i t -  

punkt,  a l s  d ie  e r s te n  d r e i  K ap i te l  d i e s e r  A rbe i t  b e r e i t s  

f e r t i g g e s t e l l t  waren. Während s i c h  e in ig e  g ru n d s ä tz l i c h e  

F e s t s te l lu n g e n  ZALIZNJAKs ( b e i s p ie l s w e is e  über das Ver- 

h ä l t n i s  von F lex io n s -  und D er iv a t io n sa k zen t  und über 

d ie  R o l le  der  A ble i tungsbeziehung) mit unseren F e s t s t e i -  

lungen decken, un te rsche iden  s i c h  d ie  Aussagen zu e in -  

zelnen Wurzeln und Affixen  30 s t a r k ,  daß e ine  angemes- 

sene Würdigung d e r  A rbe i t  ZALIZNJAKs den Umfang der Ar- 

b e i t  w ese n t l ich  e r w e i t e r t  h ä t t e .  Wir haben desha lb  d a r -  

au f  v e r z i c h t e t ,  das zweite  K a p i te l  umzuarbeiten,  und 

ho ffen ,  an and e re r  S t e l l e  au f  d ie  Ergebnisse ZALIZNJAKs 

a u s f ü h r l i c h e r  eingehen zu können.
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I I .  H er le i tung  de r  P r in z ip i e n ,  an denen s ic h  d ie  B eschre i-  

bung őr ien  t i e r e n  s o l l

1. E in le i tu n g

Im e in le i t e n d e n  KaDitel  wurde b e r e i t s  a u f  e in ig e  Werke 

h ingew iesen ,  deren Vorgehensweise a n a l y s i e r t  werden s o l l •  

Ich  werde dabei j e w e i l s  d ie  Methode des b e t re f fen d en  

A utors  kurz d a r s t e l l e n  und dann aus inhären ten  Widersprü- 

chen des Verfahrens oder aus S ch w ie r ig ke i ten ,  d ie  s ich  

b e i  d e r  Anwendung ergeben ,  Forderungen a b l e i t e n ,  d ie  

an e in  Beschreibungsverfahren  g e s t e l l t  werden müssen.

Im M it te lpu nk t  der  Betrachtung werden zunächst d ie  

Werke GARDEs (1965a; 1968; 1978b; 1980) s teh en .  Sie tnüs- 

sen v o r  allem auch desha lb  so a u s f ü h r l i c h  behandelt  wer- 

den, w eil  d ie  Konzeption GARDEs im Laufe der  Z e i t  eine 

Entwicklung durchgemacht h a t ,  deren V ers tändnis  t e i l w e i -  

se  durch d ie  Verwendung derse lben  Termini fü r  v e r sc h ie -  

dene S achverha l te  und durch wechselnde Bezeichnungen 

f ü r  d ie se lb en  S achverha l te  erschwert  w ird .  Anschließend 

s o l l e n  Arbeiten von STRAKOVA (1978), RED'KIN (1971) und 

LOPATIN (1981) a n a l y s i e r t  werden, aus denen s ich  e in ig e  

i n t e r e s s a n t e  Schlußfolgerungen a b le i t e n  l a s s e n .  Im l e t z -  

ten  A bschn i t t  des K ap i te ls  s o l l  ve rsuch t  werden, d ie  

Methode, d ie  DYBO (1981) zur Rekonstruktion  und B eschre i-  

bung des u rs lav ischen  Akzents verwendet h a t ,  zu u n t e r -  

suchen und zu überp rü fen ,  inwieweit  s i e  f ü r  d ie  B eschre i-  

bung des heutigen ru ss isch en  Akzents n u tz b a r  gemacht 

werden kann.
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2. Die Entwicklung d e r  Akzentkonzeption GARDEa

Bei der  Betrachtung von GARDEs Akzentkonzeption kann 

man g ru n d s ä tz l i c h  zwei Stufen u n te rsc h e id en ,  e ine f rü h e ,  

d ie  in den Arbeiten  von 1965 und 1968 v o r l i e g t ,  und e ine  

s p ä t e r e ,  d ie  zunächst in Abhandlungen zur h i s to r i s c h e n  

Akzentologie (GARDE 1974■; 1976), dann f ü r  da9 h eu t ig e  

R ussische (GARDE 1978b; 1980) au sge fü h r t  wird. Auf das 

System, das GARDE in den h i s to r i s c h e n  Abhandlungen v e r -  

wendet, 8011  h i e r  n i c h t  eingegangen werden«

2 .1•  Die Akzentkonzeption von 1965/1968

Den Ausgangspunkt von GARDEs Überlegungen b i l d e t  e ine  

a l lgem eine  A kzen ttheor ie  ( v g l .  GARDE 1965b; 196Ѳ), d ie  

anschließend a u f  das Akzentsystem des heutigen  Russischen 

angewandt wird (GARDE 1965a). Hier s o l l  zunächst au f  d ie  

a l lgem eine  Konzeption eingegangen werden, obwohl d i e  e n t -  

sprechenden Abhandlungen e r s t  nach der  E rör te rung  des 

heutigen  ru ss isch en  Akzentsystems ersch ienen  s in d .  Ich 

s t ü t z e  mich dabe i  au f  d ie  d e t a i l l i e r t e r  a u s g e a r b e i t e t e  

Fassung von 1968.

GARDE (1968) e r ö r t e r t  zunächst  den fundamentalen Un- 

te r s c h ie d  zwischen dem Akzent und anderen d i s t i n k t i v e n  

Merkmalen ( 3 f f .  ) .  Da d e r  Akzent in e in e r  A kzen te inhe i t  

e i n -  und nur einmal a u f t r e t e ,  könne man ihn n ic h t  a l s  

ein d i s t i n k t i v e s ,  sondern nur a l s  k o n t r a s t i v e s  Merkmal 

a u f f a s s e n .  Um d ie  k o n t r a s t i v e  Funktion des Akzents n ä -  

h e r  zu un tersuchen ,  werden d ie  B egr i f fe  ”u n i t é  a c cen tu -  ־ 

ab le"  und ״u n i t é  a c c e n tu e l l e "  e in g e fü h r t ,  d ie  ich  im 

w eite ren  u n ü b e r se tz t  verwenden möchte. Die D e f in i t io n
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l a u t e t  folgendermaßen (GARDE 1968, 12):  " . . .  des seg- 

ments qu i  sont mis en c o n t r a s t e  e n t r e  eux, ou u n i té s  

ac c e n tu a b le s "  und "des segments à ! , i n t é r i e u r  desquels 

ces  c o n t r a s t e s  sont  c r é é s ,  ou u n i t é s  a c c e n t u e l l e s ".

E r s t  wenn f e s t g e s t e l l t  worden i s t ,  welche Einheiten 

e i n e r  gegebenen Sprache " u n i t é s  a c c e n tu a b le s  -und wel ״

che " u n i t é s  a c c e n tu e l l e s "  s in d ,  können w ir  uns der Fra- 

ge nach der Akzents t e l l e  ( " l a  p lace  de l  ("accent״

zuwenden.

In den meisten Sprachen, in denen es einen ex sp ira -  

t o r i s c h e n  Akzent g i b t ,  entsprechen den " u n i t é s  accen- 

t u a b le s "  d ie  S i lben .  Dies g i l t  auch fü r  das Russische. 

Nur in wenigen anderen Sprachen (z .B .  dem A l tg r i e c h i -  

sehen) i s t  d ie  More a l s  " u n i té  accen tuab le"  anzusehen 

( v g l .  GARDE 1968, U f J .

Um d ie  "un ité9  a c c e n tu e l l e s "  abzugrenzen, müssen wir 

zunächs t  k lä re n ,  was w ir  u n te r  einem , Wort* verstehen 

w o l len .  Es i s t  s i n n v o l l ,  s ich  h i e r  de׳n Sprachgebrauch 

GARDEs anzuschließen ,  de r  das , Wort* r e in  or thographisch  

d e f i n i e r t  a l s  "espace compris e n t r e  deux b lancs  dans 

un t e x t e  é c r i t "  (GARDE 1968, 14).

Im F a l le  des Russischen kann man nun f e s t s t e l l e n ,  

daß d ie  "u n i té s  a c c e n tu e l l e s "  in der  überwiegenden Mehr- 

zah l  d e r  F ä l le  aus e i n e m  , Wort* oder aus e ine r  

G r u p p e  von ,Wörtern ' bes tehen .  Durch e ine  Betrach- 

tung d e r  Syn tagmen, d i e  so lche  Gruppen b i lden  können, 

und der  Wortarten der  in ihnen vorkommenden , Wörter* 

g e la n g t  GARDE (1968, 19f .  ) zu e in e r  Unterscheidung von
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" c l i t i q u e s "  und 1,mots accentogènes"•  Nur "mots a ccen to -  

gènes" können a l l e i n  eine  " u n i té  a c c e n tu e l l e "  bilden» 

während K l i t i k a  immer nur  in Verbindung mit "mots accen- 

togenes" zu e in e r  " u n i t é  a c c e n tu e l le "  gehören können•

Wenn der Akzent in ne rh a lb  e in e r  "u n i té  a c c e n tu e l l e "  

a u f  einem K li t iko n  l i e g t ,  i s t  d ie s  eine Folge bestimm- 

t e r  E igenschaften des "mot accentogène". Die w e i te re  

Untersuchung kann s i c h  a lso  au f  d ie  "mots accentogènes" 

beschränken• Im folgenden b ez ie h t  s ic h  de r  Ausdruck *Wort1 

s t e t s  au f  d ie  "mots accen togènes" ,  wenn n ic h t  ausdrück- 

l i e h  etwas anderes  gesag t  wird.

In gewissen F ä l len  kann d ie  "u n i té  a c c e n tu e l l e "  auch 

k l e i n e r  a l s  das Wort (im orthographischen  Sinne) s e in ,  

dann nämlich, wenn in einem Wort mehrere Akzente vorkom- 

men, zwischen denen e ine  H ie ra rch ie  b e s t e h t  (GARDE 1968, 

7 4 f f • ) .  Insbesondere im Deutschen decke s ich  ein Wort 

mit einem "groupe a c c e n tu e l" ,  der aus mehreren " u n i té s  

a c c e n tu e l l e s "  bes tehe•  D ieser  F a l l  kommt, wenngleich 

s e l t e n ,  auch im Russischen vor:  In gewissen Zusammen- 

Setzungen mit Zahlwörtern und P räpos i t ionen  s tehen ne-  

ben dem Hauptakzent e in  oder mehrere Nebenakzente. Die-  

s e s  Phänomen s p i e l t  ab e r  nur e ine  p e r ip h e re  R o l le .

An dem folgenden B e is p ie l  la ssen  s ic h  a l l e  b i s h e r  

behandelten B eg r i f f e  e r l ä u t e r n ;  wir b e t ra ch ten  den e r -  

s ten  Satz von GON?AROVs Roman "Oblomov" (GONÏAROV 1978, 3)

V G or^chovo j  ,u l i c e , v odn'om iz  bol*31ch dom'ov, n a -  

r o d o n a s e l1 eni.ļa k o t 'o ro g o  s t ’a lo  by na c 'e ly . j  u ’ ezdny.j 

g 'o r o d , l e ž ' a l  , utrom v p o s t 1 e l l , na svo , ej k v a r t 1 i r e ,
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Wir finden in diesem Satz  folgende B e is p ie le  fü r  d ie  

oben e ingeführten  B e g r i f f e :

a) "Unités  accen tu a b le s "  s in d :  £ 0 , r o . cho. vo,1. u f 11. 

ce usw# ;

b) " u n i t é s  a c c e n tu e l l e s "  s ind :  v Gor, ochovoj. , u l i c e .

v odn, от. 1z Ь0 1 *$' ich , dom’ov, k oV o ro g o . s t ’alo  bv. 

na ^ e l y . j . u ^ z d n v j . ^ , orod. l e z ' a l . Ju trom, v p o s t ' e l l . 

na s v o ' e j . k v a r t 1 i r e . I l * 1, a . I l * 1 l e . O bi ,omov;

c) das folgende Wort b e s t e h t  aus zwei " u n i t é s  a c cen tu e l -  

l e s rt: narodonasel , en 1.1 a ;

d) "mots accentogènes" s in d :  G o^ochovo l . , u l i c e , odn , от . 

bol* s * i c h . dom'ov. колотого, s ^ a l o . c ' e l v . ļ . u* ezdnvj. 

g 'o r o d . l e z  , a l . , u trom, p o s t y l l , svo * e j . k v a r t 1 i r e .

Il* Д *a, II* * l e . Obi , omov.

In einem weiteren K ap i te l  behandelt  GARDE das V erhä l t -  

n i s  des Akzents zu anderen phonologischen und orosodi-  

sehen Erscheinungen sowie d ie  verschiedenen Mcglichkei- 

t e n ,  wie d e r  Akzent r e a l i s i e r t  werden kann. Auf d iese  

Fragen s o l l  h i e r  n ic h t  eingegangen werden, da s i e  für 

das Russische n i c h t  besonders r e le v a n t  s in d .

Im folgenden u n te r s c h e id e t  GARDE zwei Arten von Spra- 

chen. In der  einen ( b e i s p ie l s w e is e  Tschechisch, Franzö- 

s i s c h )  i s t  d ie  S t e l l e  des Akzents inn erh a lb  e in e r  "uni-  

té  a c ce n tu e l le "  unabhängig von der  Morphetns t r u k tu r  des 

"mot accentogène", in den anderen muß d ie  Morphemstruk- 

t u r  zur Erklärung der  A k z e n ts te l l e  herangezogen werden 

(z .B .  im Deutschen und Russ ischen) .  Es g ib t  eine Zwischen- 

zene, in der s ic h  d e r  Akzent im allgemeinen n ic h t  an der 

Morphemstruktur des "mot accen togène" o r i e n t i e r t ,  in der
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es ab e r  e in e  k l e i n e  Menge von f e s t g e l e g t e n  Ausnahmen 

g i b t .  Als B e i s p ie l e  n en n t  GARDE das P o ln i s c h e ,  das Ma- 

кedo n i s che und das L a te in .

In den F ä l l e n ,  in denen e ine  Beziehung zwischen der 

Morphemstruktur und d e r  A k z e n ta t e l l e  b e s t e h t ,  s p r i c h t  

GARDE von fre iem  Akzent.  In solchen Sprachen h a t  jedes  

Morphem gewisse  A kzen te ig en sch af ten  ( " p r o p r i é t é s  accen- 

t u e l l e s " ) .  Die K enntn is  d e r  A k zen te igenschaf ten  a l l e r  

Morpheme e in e s  Wortes sowie d ie  Kenntnis  d e r  Regeln, 

nach denen d i e s e  E igenscha f ten  ko m b in ie r t  werden, e r -  

l a u b t  d ie  Vorhersage d e r  A k z e n t s te l l e  i n n e rh a lb  d ie se s  

Wortes (GARDE 1968, 112) .  Für das Deutsche,  das E ng l i -  

sehe und das I t a l i e n i s c h e  l a s s e n  s i c h  d i e  Akzenteigen- 

sch ä f ten  der  Morpheme ohne a l l z u  große S chw ier igke i ten  

angeben. Die Menge a l l e r  Morpheme wird anhand d i e s e r  

E igenschaf ten  in e in e  r e l a t i v  g e r in g e  Anzahl von d i s -  

junk ten  Teilmengen z e r l e g t .  Die Anzahl d i e s e r  Teilmen- 

gen schwankt zwischen zwei im I t a l i e n i s c h e n  und sechs 

im Eng l ischen .

Im Russischen i s t  d ie  S i tu a t i o n  hingegen w ese n t l ich  

k o m p l i z i e r t e r .  Zunächst einmal sind d ie  A kzen te igenschaf-  

ten  e i n z e ln e r  Morpheme n i c h t  mit  anderen  E igenschaften  

von ihnen in Zusammenhang zu b r in g e n ,  " e l l e s  so n t  im- 

p r é v i s i b l e s "  (GARDE 1968, 127).  D arüberh inaus  i s t  zu- 

mindest  a u f  den e r s t e n  B lick  ke in  ü b e r s i c h t l i c h e s  System 

anzugeben, das mit  e i n e r  überschaubaren  Anzahl von Mor- 

phemklassen o p e r ie re n  würde.

Laut GARDE (1965a, 533; 1968, 128) kann man jedes  

r u s s i s c h e  Morphem im H inb l ick  a u f  zwei E igenschaf tenTilman Berger - 9783954792375
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c h a r a k t e r i s i e r e n ,  d i e  a l s  "p lac e  de 1 *accen tu a t io n"  und 

" f o r c e  a c c e n t u e l l e "  b e z e ic h n e t  werden. H i n s i c h t l i c h  der  

e r s t e n  E ig e n sc h a f t  z e r f a l l e n  a l l e  Morpheme in v i e r  K las -  

s e n ,  d i e  m it  "morphèmes a u to - a c c e n tu é s " ,  "morphèmes 

p r é - a c c e n t u é s " ,  "morphèmes p o s t - a c c e n tu é s "  und "morphè- 

mes r é c e s s i f s 11 b e z e ic h n e t  werden. Die zw e i te  E ig en sch a f t  

g i b t  d i e  S te l lu n g  des  Morphems in e i n e r  a l l e  Morpheme 

umfassenden H ie r a r c h i e  an .  Die konkre te  A k z e n t s te l l e  

e i n e r  gegebenen " u n i t é  a c c e n tu e l l e "  bzw. e ines  Wortes 

r i c h t e t  s i c h  nach demjenigen Morphem d i e s e s  Wortes, das 

in d e r  H ie r a r c h ie  a höchsten s ״1 t e h t .  J e  nach der  "p lace  

de l ' a c c e n t u a t i o n "  d i e s e s  Morphems l i e g t  der  Akzent au f  

e i n e r  S i lb e  d i e s e s  Morphems s e l b s t  ( " a u to - a c c e n tu é " ) ,  

a u f  der  S i lb e  d i r e k t  davor ( " p r é - a c c e n tu é " ) ,  a u f  de r  

S i lb e  d i r e k t  danach ( " p o s t - a c c e n t u é " ) oder  au f  der  e r -  

s te n  S i lb e  des Wortes ( " r é c e s s i f " ) .  Folgende B e is p ie le  

s ind GA4DE3 e ig e n e r  D a r s t e l lu n g  entnommen (128):

a) "Morphèmes a u to - a c c e n tu é s " :  d ie  Endung -u im Präp .  Sg. 

e i n e r  Reihe von S u b s ta n t iv e n ,  z .B . v l e s ' u ;

b) "morphèmes p r é - a c c e n tu é s " :  das S u f f ix  des Komparativs 

nach G u t tu ra le n  - e ,  z .B . d o r 'o ž e  (von dorog'o,4 ) ;

c) "morphèmes p o s t - a c c e n t u é s " :  das S u f f i x  -a k ,  z.B. 

mort1 fak . mor.jak' a  (im Nom.Sg. mor.l , ak l i e g t  der  Ak- 

zent  a u f  dem S u f f i x  s e l b s t ,  da diesem ke ine  S i lb e  

f o l g t ) ;

d) "morphèmes r é c e s s i f s " :  das S u f f ix  -en *, z .3 .  

p * e recen 9.

GARDE g i b t  kein  h e u r i s t i s c h e s  Verfahren an t wie d ie  

E igenschaften  e in e s  gegebenen Morphems zu bestimmen
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s e i e n .  Er f ü h r t  a b e r  an e i n e r  Reihe von B e isp ie le n  vor,  

wie d ie  Argumentation in etwa v e r l ä u f t .  O ffenbar  benu tz t  

e r  au ß e r  den Voraussetzungen über  das d e r  Akzentuation 

zug runde l iegende  System w e i t e r e  Voraussetzungen , d ie  

n i c h t  e x p l i z i t  genann t  werden. So wird b e i s p i e l s w e i s e  

an e i n e r  S t e l l e  k l a r ,  daß o f f e n b a r  n i e  zwei Morpheme 

d e r  g l e i c h e n  S tu fe  ( i n n e r h a l b  d e r  H ie r a r c h ie )  in einem 

Wort Vorkommen können ( v g l .  GARDE 1965a, 556).  Die Mög- 

l i c h k e i t ,  f ü r  d e r a r t i g e  F ä l l e  e in e  z u s ä t z l i c h e  Regel 

anzugeben und damit m ög l icherw e ise  das  System zu v e r -  

e in fa c h e n ,  wird n i c h t  erwogen. Wie w ir  sehen werden, 

wird im sp ä te re n  Modell mit  so lchen  F ä l l e n  g e re c h n e t .

Es s o l l  h i e r  d a r a u f  v e r z i c h t e t  werden, d i e  Verfahren, 

deren s i c h  GARDE b e i  d e r  Analyse der  B e i s p i e l e  b ed ie n t ,  

genauer  a u f  mögliche Widersnrüche zu u n te r s u c h e n .  Es 

s e i  ab e r  doch d a r a u f  h ing ew iesen ,  daß GARDE an den v e r -  

sch ied e n s te n  S t e l l e n  s e i n e r  Abhandlung Sonderregelungen 

v o r s i e h t ,  deren S t a t u s  n i c h t  immer ganz k l a r  i s t .

Zunächst einmal g i b t  es Regeln ,  d i e  bestimmte Typen 

von Morphemen b e t r e f f e n ,  so d ie  Morpheme, d i e  nur aus 

Konsonanten b e s te h e n ,  und d ie  Nullmorpheme ( v g l .  GARDS 

1965a ,  5 3 6 f . ) .  O ffenbar  h a n d e l t  e s  s i c h  um notwendige 

Z u sä tze  zu r  Theor ie ,  d i e  in d ie sen  Punkten k e in e  a l l g e -  

meinen Aussagen e n t h ä l t .

An s w e i t e r  S t e l l e  s in d  Regelungen zu nennen, d ie  o f -  

fe n b a r  d e r  Analyse vorangehen ,  ohne daß ab e r  ganz k l a r  

w ird ,  warum s i e  n ö t i g  s i n d .  H ie rh e r  g e h ö r t  d ie  N ich tbe-  

r ü c k s i c h t ig u n g  d e r  Komposita und de r  p r ä f i g i e r t e n  Sub- 

s t a n t i v e ,  deren A kzen tua t ion  l a u t  GARDE von den Eigen-Tilman Berger - 9783954792375
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s c h ä f t e n  de r  Wurzelmorpheme unabhängig i s t  ( v g l .  GARDE 

1965a, 5 4 0 f . ) ,  sowie d ie  Einführung von " s y l l a b e s  in a c -  

centuables '*  ( v g l .  GARDE 1965a, 542).

Eine d r i t t e  Gruppe von Sonderregelungen b i ld en  P e s t -  

S t e l lu n g e n ,  d ie  im Grunde b e r e i t s  e in e  f e r t i g e  Analyse 

v o ra u 9 se tz e n f dennoch ab e r  a l s  Voraussetzungen d e r  Ana- 

l y s e  f o r m u l i e r t  s in d .  Dabei h a n d e l t  e9 s i c h  um das so -  

genannte  " l o i  du , boomerang״" (v g l .  GARTE 1965at 5 2 4 f . ) 

und e in e  S onderrege lung  f ü r  e n t l e h n te  S u f f ix e  (556)•  Zu- 

m indest  in diesem F a l l  könnte man s i c h  f r a g e n ,  ob man 

d ie  Analyse n i c h t  ebensogut ohne d ie s e  z u s ä tz l i c h e n  Re- 

gelungen durchführen  könn te ,  wobei s i c h  z w e i f e l lo s  ein 

etwas anderes  System e rgäbe .

Trotz  a l l e r  Sonderregel  unsren ergeben s ic h  bei  der  

Durchführung des von GARDE angegebenen V erfahrens  immer 

noch S c h w ie r ig k e i te n ,  d ie  von GARDE an zwei S te l l e n  s e i -  

nes  A r t i k e l s  abgehande l t  werden ( v g l .  GARDE 1965a, 537ff  

und 5 4 5 f f . ) .  Es geh t  b e id e  Male um ä h n l i c h e  Probleme, 

d i e  auch a u f  ä h n l ic h e  Weise g e l ö s t  werden. Die Trennung 

e r f o l g t  o f fe n b a r  wegen d e r  v e r s c h ie d e n a r t ig e n  Begründun- 

gen d e r  beiden Lösungen.

Die S chw ie r igke i ten  e n ts teh en  dadurch ,  daß bei  Zugrun 

delegung v e r s c h ie d e n e r  B e i s p ie l e  f ü r  e in  und d ie se lb en  

Morpheme versch iedene  S t e l l e n  in d e r  H ie r a rc h ie  und t e i l  

weise auch v e rsch ieden e  " p la c e s  de l ' a c c e n t u a t i o n "  e r -  

mit t e l t  werden können.

Geht man b e i s p i e l s w e i s e  von den B e isp ie le n  з к г і о e״ t * /  

s k r ' l p n u t * , r e z n łu t ״ / r , e z a f  und bod, a t * /b o d n ,u t '  au s ,

30 kann man f ü r  d ie  Wurzelmorpheme s k r i ü - ,  r e z -  und bod-Tilman Berger - 9783954792375
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sowie f ü r  d ie  S u f f ix e  ■nu■, • e -  und - a -  folgende P os i-  

t ionen  in de r  H ie ra rc h ie  r e l a t i v  zueinander f e s t s t e l l e n  

(w ir  folgen der  Schre ibw eise  GARDEs und kürzen d ie  Aus- 

sage "A s t e h t  in der  H ie ra rc h ie  höher a l s  B" mit "A ) B" 

ab) :

• в -  ) s k r i n -  ) -пи -  ) r é z -  ) - a -  ) bod-

Wählt man hingegen a n s t e l l e  von rezn fu t */ r ' ezat* das 

Paar k l j  ' u n u f / k l e v ' a t *  « so e r g ib t  s ic h  fo lgendes:

- נ0  ) s k r i -ס  ) - a -  ) к1еѵ- /к1Ди-  ) -n u -  ) bod-

J e  nachdem, wie man d i e  B e isp ie le  ausw ählt ,  s t e h t  а ізо  

-пи- in der  H ie r a rc h ie  höher oder n i e d r i g e r  a l s  - a -  

( v g l ф GARDE 1Q65a, 5 4 8 f . ) .  In diesem F a l l  g ib t  GARDE 

a l s  Lösung an, man könne zwei Varianten des S uff ixes  

—nu— anse tzen ,  von denen e ine  nach Wurzeln au f  Konso- 

n a n t ,  d i e  andere nach Wurzeln au f  Vokal vorkomme.

Neben d i e s e r  Unterscheidung phono t a k t i s c h  b ed in g te r  

Varianten g i b t  es auch e ine  D if fe ren z ie ru n g  semantisch 

b e d in g te r  Var ian ten•  Als B e isp ie l  werden d ie  Adjektive 

veseiy.1 und molod, oj an g e fü h r t ,  deren Wurzelmorpheme 

s i c h  in anderen F ä l len  g l e i c h  v e r h a l te n .  Um der u n te r -  

s c h ied l ich en  Betonung der  Langformen d e r  beiden Adjek- 

t i v e  g e rech t  zu werden, s e t z t  GARDE zwei verschiedene 

Endungsmornheme an, von denen das eine "a u to -acce n tu é" ,  

das andere "p rè -accen tu é"  i s t .  Diese Entscheidung wird 

mit semantischen Argumenten u n t e r s t ü t z t ,  indem GARDE 

d a ra u f  h in w e is t ,  daß endungsbetonte A djek t ive  häu f ig  

zu bestimmten Bedeutung9klassen gehören (z .B .  Gebrechen, 

v g l .  d i e  B e i s p ie le  s leo 'o . l  und k r i v 'o j  ) .
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Beim F lex ionsakzen t  der  S u bs tan t iv e  ergeben s ich  

ä h n l ic h e  Probleme ( v g l .  GARDE 1965a* 5 4 5 f f . ) .  So kommt 

man b e i s p ie l s w e i s e  b e i  den femininen a-Stämmen zu u n t e r -  

s c h ied l ich en  Angaben, j e  nachdem» ob man d ie  S ubs tan t iv e  

des  Typs žen , a oder d i e  des Typs r u k ' a  zu a l l e n  anderen 

F ä l len  hinzunimmt• Im e r s te n  F a l l  s t e h t  d ie  Endung des 

D a t .P I .  -am in der  H ie ra rch ie  höher a l s  d ie  Endung des 

Akk.Sg. -u ,  im anderen F a l l  i s t  es gerade umgekehrt.

D iese r  Widersoruch l ä ß t  s ich  nur  a u f lö se n ,  indem man 

einem der beiden Endungsmorpheme zwei versch iedene  Ak- 

zen te igen  schäften zu 3 ch re ib t  und z u lä ß t ,  daß es an zwei 

versch iedenen  S te l l e n  der  H ie ra rch ie  vorkommt. Welche 

d e r  beiden Möglichkeiten ausgewählt w ird ,  e n tsc h e id e t  

GARDS nach Diskussion d e r  Konsequenzen, d ie  jew e i ls  aus 

d e r  Wahl fo lgen .  Auf d ie  E inze lhe i ten  d i e s e r  En tsche i-  

dung möchte ich  h i e r  n i c h t  eingehen.

Bevor wir zur Betrachtung der  spä teren  Konzeption 

GARDEs übergehen, so l le n  kurz e in ig e  Bemerkungen gemacht 

werden, d ie  d ie  e r s t e  Konzention b e t r e f f e n .  Beide Model- 

l e  kennen n a t ü r l i c h  nur  zusammen a u s f ü h r l i c h  d i s k u t i e r t  

werden, doch i s t  es s i n n v o l l ,  s ic h  d ie  schwachen Punk- 

t e  k l a r  zu machen, d ie  dazu be ige tragen  haben mögen, 

daß GARDS sein Svstem s p ä te r  r e v i d i e r t  h a t .  Folgende 

Punkte erscheinen mir dabei w ich t ig :

1. Das System i s t  überaus k o m p l iz ie r t ,  b e i  den Verben 

s i e h t  GARDE ca. 30 P o s i t io n en  in der  H ie ra rch ie  vor.

2. Die Ausgrenzung d e r  S p e z i a l f ä l l e  (zusammengesetzte 

Wurzeln usw.) wird e i g e n t l i c h  n i c h t  begründet .

00060829
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3• Die Aufspaltung e in z e ln e r  Morpheme ( v g l .  S._28J)_ wird 

n ur  ungenügend mit Pakten au f  anderen sp rach l ich en  Ehe- 

nen in Zusammenhang geb rach t  und v e r m i t t e l t  den Eindruck 

a b s o lu t e r  B e l i e b i g k e i t .

Wie s ic h  zeigen w ird ,  h a t  GARDE bei d e r  W eiterentwick- 

lung s e in e s  Modells e i g e n t l i c h  nur au f  d i e  h i e r  u n te r  

Punkt 1 genannte F ra g e s te l lu n g  r e a g i e r t .  Entscheidend 

fü r  d ie  W eiterentwicklung des Systems war f r e i l i c h  d ie  

Entwicklung au f  dem Gebie t  der  h i s to r i s c h e n  Akzentolo- 

g i e # au f  d ie  schon kurz  in der  E in le i tu ng  eingegangen 

wurde, und h i e r b e i  insbesondere  d ie  Entdeckung der  so -  

genannten Enklinomenformen. Zu ihnen s o l le n  h i e r  e i n i -  

ge Worte gesag t  werden.

Nach den F e s t s te l lu n g e n  DYBOs (vg l .  dazu DYBO 196ea; 

1968b; 1969a; 196$b; 1971a; 1981) h a n d e l te  es s ich  be i  

den Enklinomenformen um eine Klasse  von W ertem, denen 

n i c h t  e in d e u t ig  e ine  bestimmte und je w e i l s  s t e t s  f e s t e  

A k z e n t s te l l e  zugeschrieben werden kann. Nur wenn ih r  

weder P r o k l i t i k a  vorangehen noch E n k l i t ik a  fo lg en ,  l i e g t  

d e r  Akzent au f  e in e r  S i lb e  der  Snklinomenform, und zwar 

a u f  d e r  e r s t e n .  Wenn der  Enklinomenform ein E nk l i t ikon  

f o l g t ,  so wird d ie s e s  b e to n t ;  f o l g t  ih r  kein E n k l i t ik o n ,  

geht  i h r  aber  ein P ro k l i t ik o n  voraus,  so l i e g t  der  Ak- 

zen t  au f  diesem.

In einem gewissen Sinne kann man sogar sagen, daß 

d ie  Enklinomenformen gar keinen Akzent haben. Die Ahn- 

l i c h k e i t  mit den ,,morphèmes r é c e s s i f s "  in GARDEs erstem 

Modell f ä l l t  s o f o r t  in s  Auge. Die Morpheme, aus denen 

s i c h  Enklinomenformen zusammensetzen, nennt  GARDE imTilman Berger - 9783954792375
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U rs lav lschen  (v g l .  GARDE 1976f 19) und in s e in e r  ere ten  

D a r s te l lu n g  des Russischen entsprechend s e i n e r  neuen 

Konzeption (v g l .  GARDE 1978369 ״) "morphèmes f a ib l e s " ,  

in de r  b i sh e r  l e t z t e n  Passung ( v g l .  GARDE 1980f 120) 

"morphèmes in accen tués" .

Es l ä ß t  s ic h  nur schwer r e k o n s t ru ie ren »  welche S c h r i t  

t e  GARDS im einzelnen bei  d e r  Umgestaltung s e in e r  Kon- 

zep t io n  gegangen i s t ,  ich  möchte h ie rü b e r  auch keine 

Mutmaßungen a n s t e l l e n •  Es i s t  aber  o f f e n s ic h t l i c h »  daß 

e r  s i c h  bemüht h a t v m öglichst  v i e l e  Eigenschaften des 

e in fachen  Systems, das ILLi S-SVITyS, DYBO und er  s e l b s t  

f ü r  das U rs lav ische  r e k o n s t r u i e r t  haben, in da9 neue 

Modell zu übernehmen.

2 .2 .  Die neue Akzentkonzeption GARDSs

Im folgenden möchte ich  das neue Modell GAHDSs im D e ta i l  

d a r s t e l l e n .  Gewi93e Schw ier igke iten  en ts tehen  dadurch, 

daß in beiden D ars te l lungen  (GARDE 197&b;1980) eine t e i l  

weise verschiedene Terminologie gebraucht  wird. S ich e r -  

l i e h  i s t  es besse r ,  d i e  Terminologie d e r  neuesten Pas- 

sung zu verwenden, um dem Autor v o l l  g e re c h t  zu werden, 

a n d e r e r s e i t s  geht gerade d ie  A rbe i t  von 1978 mehr au f  

d i e  th eo re t isch en  Grundlagen e in .  Ich  habe den Weg ge- 

w äh l t ,  daß ich immer d ie  Terminologie de r  zweiten Pas- 

sung verwende, aber beim e r s te n  A uf t re ten  jedes  Termi- 

nus den a l t e n  Ausdruck e b e n fa l l s  erwähne. In den meisten 

F ä l len  wurde au f  e ine deu tsche  Übersetzung der  Termini 

v e r z i c h t e t .
Tilman Berger - 9783954792375

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM
via free access



In der  Fassung von 1978 g eh t  GARDE w ieder  vom Grund- 

b e g r i f f  d e r u״1  n i t é  a c c e n t u e l l e aus (GARDE 1978bf 3 ״״ 67 f• ) .  

I 98O wird s t a t t d e s s e n  de r  Terminus 1״mot phonologique״״ 

gewählt  (GARDE 1980, 2 6 ) .  In n e rh a lb  d e r  " u n i t é  a c c e n tu e l -  

l e "  u n t e r s c h e i d e t  GARDE 1978 n i c h t  mehr e in z e ln e  "Wörter", 

sondern wählt  a l s  Gegenstand d e r  Beschreibung das  "not 

s t r u c t u r é "  (GARDS 1978b, 367f . ) .  Ein "mot s t r u c t u r é "  

b e s t e h t  aus e i n e r  Wurzel und e i n e r  F lex ionsendung sowie 

f a k u l t a t i v  auch aus S u f f ix e n .  Diese E inschränkung auf  

das "mot s t r u c t u r é "  b e d e u te t ,  daß n i c h t  nur  wie b i s h e r  

d i e  K l i t i k a  (d .h .  P rä p o s i t io n e n  und P a r t i k e l n ) ,  sondern 

auch P rä f ix e  und P 0 9 t f ix e  u n b e r ü c k s i c h t ig t  b l e ib e n .  Von 

v i e r  Ausnahmen abgesehen, d i e  g e so n d e r t  b eh an d e l t  wer- 

den ( v g l .  GARDE 1978b, 370),  wird d i e  A k z e n t s t e l l e  e in e r  

" u n i t é  a c c e n tu e l l e "  nur  durch  das in i h r  e n th a l t e n e  "mot 

s t r u c t u r é "  best immt. Die M ö g l ich k e i t ,  daß ein  "mot s t r u c -  

t u r e "  mehr a l s  e in e  Wurzel e n t h ä l t ,  wird zwar am Anfang 

n i c h t  erwähnt,  ab e r  s p ä t e r  in d e r  Beschreibung berück- 

s i c h t i g t  ( v g l .  GARDE 1978b, 3 9 ? f f . ) .

In d e r  Fassung von 198O wird neben dem "mot phonolo- 

g ique"  (das  d e r  f rü h e ren  " u n i t é  a c c e n t u e l l e "  e n t s p r i c h t )  

und dem "mot s t r u c t u r é "  w ieder e ine  w e i t e r e  S tu f e  e in -  

g e f ü h r t .  S ie  e n t s p r i c h t  dem "mot" d e r  Fassung von 1965 

und wird j e t z t  a l s  "mot gramm atica l"  b e z e ic h n e t .  Anders 

a l s  1965  wählt  GARDE ke in e  o r th o g ra p h is c h e ,  sondern eine  

d i s t r i b u t i o n e i l e  D e f i n i t i o n  ( v g l .  GARDE 1980, 9 2 f f . ) .

Die Einführung des "mot gram m atica l"  d i e n t  haup tsäch -  

l i e h  dem Zweck, auch so lch e Wörter" zu e״1  r f a s s e n ,  d ie  

ü ber  einen Haupt- und e inen  Nebenakzent ve r füg en .  DieseTilman Berger - 9783954792375
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-  im übr igen  r e c h t  s e l t e n e n  -  F ä l l e  werden zwar in de r  

Fassung von 1965 erw ähnt ,  können a b e r  m i t  dem Modell 

von 1978 n i c h t  b e sc h r ieb en  werden• I m p l i z i t  s t e c k t  der  

B e g r i f f  des "mot gram m atica l"  auch in d e r  Fassung von 

1978, denn e r  wird z u r  D e f i n i t i o n  d e r  d o r t  U n d e f in ie r t  

verwendeten B e g r i f f e  P rä f ix#  P a r t i k e l  und P rä p o s i t io n  

b e n ö t i g t .  Wir wollen a u f  d i e s e  Frage h i e r  n i c h t  w e i te r  

e ingehen .

Die Menge de r  "mots grammaticaux" t e i l t  GARDE (1980, 

1 l 6 f f . )  in  bezug a u f  den Akzent ln d r e i  Teilmengen e in :

Er u n t e r s c h e i d e t  W örter ,  d i e  f ü r  e i c h  genommen ein "mot 

phonologique" k o n s t i t u i e r e n  können ("mots a ccen to g èn es" ) ,  

Wörter, d ie  aus zwei "mots phonolog iques"  bestehen ("mots 

b i - a c c e n to g è n e s " ) ,  und Wörter,  d ie  immer nur  T e i l  e in es  

"mot  phonolog iq ue"  s ind  ( " c l i t i q u e s " ) .  Diese E in te i lu n g  

e n t s p r i c h t  im w ese n t l ich e n  d e r  E i n t e i l u n g ,  d i e  s ic h  auch 

in der  A rb e i t  von 1965 f i n d e t  ( s . o .  S. 2 2 ) .

Die en tsche idende  E i n h e i t ,  d i e  im w e i te re n  d ie  Grund- 

l ä g e  de r  Beschreibung b i l d e t ,  i s t  abe r  auch 1980 das 

"mot s t r u c t u r é " ,  das d i e s e s  Mal kurz a l s  " r a c in e ,  s u f -  

f i x e s  e t  dés inence"  d e f i n i e r t  wird (GARDE 1980, 119). 

Maßgeblich f ü r  d ie  Betonung e in e s  "mot phonologique" 

i s t  -  von e in igen  Ausnahmen abgesehen -  wiederum nur 

das in ihm e n th a l t e n e  "mot s t r u c t u r é " .  P r ä f i x e ,  P o s t f i -  

xe und K l i t i k a  haben keinen E in f lu ß  a u f  den Akzent. Al- 

l e r d i n g s  gehören P r ä f i x e  und P o s t f i x e  J ew e i ls  zum g l e i -  

chen "то t  g ram m atica l" .

Die S t e l l e  des Akzents in n e rh a lb  e in e s  "mot phonolo- 

gique" e r g i b t  s i c h  nun aus den " p r o p r i é t é s  a c c e n tu e l l e s "Tilman Berger - 9783954792375
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d e r  Morpheme, aus  denen das in ihm e n t h a l t e n e  "mot s t r u c -  

tu r é "  zusammengsetzt i s t •  Jedes  Morphem l ä ß t  s i c h  im 

H inb l ick  a u f  d r e i  Arten von " p r o p r i é t é s  a c c e n tu e l l e s "  

c h a r a k t e r i s i e r e n  (GARDE 1978b, 369; 1980f 120),  d ie  mit 

" a c c e n tu a t io n "  (1978: " f o r c e  a c c e n t u e l l e " ) , "p lac e  de 

! , a c c e n tu a t io n "  und "dominance" b e z e ic h n e t  werden• Ge- 

genüber 1965 i s t  a l s o  e ine  E ig en sch a f t  hirizugekommen, 

und zwar d ie  "dominance"• Die Bedeutung des Terminus 

" fo r c e  a c c e n t u e l l e "  bzw. ״ a c c e n tu a t io n "  i s t  ab e r  n i c h t  

v ö l l i g  i d e n t i s c h  mit  de r  f rü he ren  Bedeutung d i e s e s  Ter- 

minus•

Im H inb l ick  a u f  d i e  e r s t e  E ig e n sc h a f t  ( " a c c e n tu a t io n " )  

u n t e r s c h e i d e t  GARDE "morphèmes ac cen tu és"  -mor״ :1918) 

phèmea f o r t s " )  und "morphèmes in acc en tu és"  -mor״ :1978) 

phèmes f a i b l e s " ) •  Zur e r s t e n  Grupue gehören d ie  Morphe- 

me, "qui  a t t i r e n t  1 a״ c c e n t  à une p lace  d é te rm inée  par 

r a p p o r t  á eux-mêmes" (GARDE 1980, 120),  zu r  zweiten 

Gruppe a l l e  übrigen  Morpheme• Uber ein  K r i t e r iu m ,  wie 

d i e s e  E ig en sch a f t  j e w e i l s  f e s t z u s t e l l e n  s e i ,  wird h i e r  

n i c h t s  ausgesag t•

Die zweite  E ig e n s c h a f t  ( " p la c e  de ! 1a c c e n tu a t io n " )  

b e t r i f f t  nur d i e j e n i g e n  Morpheme, d ie  h i n s i c h t l i c h  der  

e r s t e n  E ig e n sc h a f t  a l s  "accen tu é"  e i n g e s t u f t  worden 

s i n d .  H ier  u n t e r s c h e i d e t  GARDE "morphèmes a u to -a c c e n tu é s " ,  

"morphèmes p o s t - a c c e n tu é s "  und "morphèmes p r é - a c c e n tu é s " .  

D iese  d r e i  Klassen s in d  ebenso d e f i n i e r t  wie in d e r  f r ü -  

he ren  Passung, zu bemerken i s t  a l l e r d i n g s ,  daß es d ie  

K lasse  de r  "morphèmes r é c e s s i f s "  n i c h t  mehr g i b t ,  s i e
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i s t ,  wie s i c h  ze igen wird ,  in d e r  К іазэе  d e r  1,morphèmes 

in a c c e n tu és"  au fgegangen .

Die d r i t t e  E ig e n s c h a f t  i s t  von den beiden e r s te n  un- 

abhäng ig .  Ein Morphem wird a l s  "dominant" b e z e ic h n e t ,  

wenn s e in e  übr igen  A kzen te igenschaf ten  so r e a l i s i e r t  

werden, a l s  käme es a l l e i n  im Wort v o r .  LEHFELDT (1982, 

324) h a t  d a r a u f  h ingew iesen ,  daß d i e s e  D e f in i t io n  das 

Vorkommen m ehrerer  "morphème9 dominants" in einem Wort 

a u s s c h l i e ß t .  Diese M ög lichke i t  wird a b e r  dennoch von 

GARDE a u s d rü c k l ic h  m it  in d i e  B etrach tung  einbezogen 

( v g l .  GARDE 1978b, 369; 1980, 1 2 2 f . ) .  Es i s t  n i c h t  e i n -  

fach ,  d ie  D e f in i t i o n  entsprechend abzuändern, zumindest 

l ä ß t  s i e  s i c h  n i c h t  30 einprägsam f o r n u l i e r e n ,  wie es 

GARDE t u t .  Bei de r  Besprechung de r  K r i t e r i e n ,  wie d ie  

E igenschaf ten  e in e s  gegebenen Morphems bestimmt werden 

können, werde ich  a u f  d i e s e  Frage noch einmal e ingehen.

Nicht  a l l e  a c h t  t h e o r e t i s c h  möglichen Kombinationen 

von E igenschaf ten  kommen w i rk l i c h  vor .  So g i b t  ев kein 

Morphem, das  "dominant" und " p rê -a c c e n tu é"  wäre (GARDE 

1978b, 369; 1980, 120) .  Weitere Einschränkungen g e l ten  

f ü r  v e rsch ied en e  K lassen  von Morphemen. Nur S u ff ix e  kön 

nen "dominants" s e i n ,  es g i b t  k e ine  Wurzeln, d ie  "p ré -  

a c c e n tu é s " ,  und k e in e  Flexionsendungen, d ie  "pos t-accen  

tu é s"  sind (GARDE 1978b, 3 7 0 f . ; 1980, 1 2 0 f . ) .

Im weiteren  werden fü n f  Kombinationsregeln  angegeben 

mit  deren H i l f e  s i c h  d i e  A k z e n t s te l l e  e in e s  gegebenen 

"mot phonologique" u n t e r  Zuhilfenahme d e r  Akzenteigen- 

s ch ä f ten  de r  Morpheme se in e s  "mot s t r u c t u r é "  angeben
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l ä ß t .  S ie  lau te n  folgendermaßen (v g l .  GARDE 1 9 7 8 b 3 6 9 f״  . » 

1980, 121 f f • ) :

1. E n th ä l t  e in  "mot s t r u c t u r é "  nur "morphèmes inaccen- 

tu é s " ,  30 l i e g t  d e r  Akzent a u f  der  e r s te n  S i lb e  des be-  

t r e f fe n d e n  "mot s t r u c t u r é " .  Er kann in manchen Fällen 

auch a u f  e in e  P rä p o s i t io n  oder a u f  ein P rä f ix  vorgezo- 

gen werden. Die Anzahl d i e s e r  F ä l l e  i s t  besch ränk t ,  o f t  

l iegen  ph ra seo lo g isch e  Verbindungen vor.  Man muß s ie

j e  nach W ortart  geso nd e r t  b e t ra ch ten  (v g l .  GARDE 1980,

1 21).
B e is p ie le :  ^ 1orod-om

z ' a  gorod-om (ph ra seo log ische  Verbindung] 

nad g 'orod-om 

( gorod-  und - от s ind " inaccen tués" )

2. E n th ä l t  ein "mot s t r u c t u r é "  mindestens ein "morphème 

accen tué" ,  abe r  kein  "morphème dominant", so bestimmt 

das e r s t e  "morphème accen tué"  d ie  A k ze n ts te l le •

B e i s p ie l e :  g o l o v - ’a

d o r 'o g -a

( golov-  i s t  " in a c c e n tu é " ,  dorog- und -a  sind " a u to -ac -  

centu és" )

3. E n th ä l t  e in  "mot s t r u c t u r é "  ein "morphème dominant", 

so bestimmt d ie s e s  d ie  A k ze n ts te l le •

B e i s p ie l :  m o rd - 'a s t -o j

( mord-  i s t  " a u to -acce n tu é " ,  - a s t -  i s t  "dominant a u to -  

accen tué ,  und -o j  i s t  " inaccen tué" )

4• E n th ä l t  e in  "mot s t r u c t u r é "  mehrere "morphèmes domi- 

n a n t s " ,  so bestimmt das l e t z t e  von ihnen d ie  A k z e n t s te l l e .

-  36 -
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B e i s p i e l :  in t e r v -  en с - 1.1 -  * on -о  .1

( i n t e r v -  i s t  " inaccen tué ־  ! ! ״ ־ .  und - 0.1 sind "pré-accen 

t u é s " ,  - e n с-  und -o n -  sind "dominants a u to -a c c e n tu é s" )

5 . a)  F o lg t  einem "morphème pos t -accen tu é"  -  g l e i c h ,  ob 

"dominant" oder  n i c h t  -  ein "morphème p ré -acc en tu é" ,  

so s p i e l t  da9 "morphème pos t-accen tué"  fü r  d i e  Betonung 

des  "mot s t r u c t u r e "  keine Rolle•

B e i s p i e l e :  k o r* a b l - ik - i

l g - ' u n ’ - .l-a

( k o r a b l -  i s t  "post-accentue"*  - l k -  und -1 -  sind "p ré -  

a c c e n tu é s " ,  - a  i s t  "au to-accen tué"  und - un*-  i s t  "domi- 

n a n t  p o s t -a c c e n tu é " )

5 .b )  Folgen zwei "morphèmes p os t -ac cen tu é s"  aufe inander  

so s e t z t  s ic h  das zweite von ihnen durch, auch wenn es 

n i c h t  "dominant" i s t .

B e i s p i e l :  v r a c -o v - 'a - t*

( v ra c -  und -o v -  sind "p09 t-accen tués" ,  - a -  i s t  "au to -  

a c c e n tu é " ,  und - t* i s t  "p ré-accen tué")

Die Regeln 4■ und 5a sind in v e r ä n d e r te r  Form aus dem 

f rü h e ren  Modell übernommen. Regel 1 nimmt auf  d ie  v e r -  

ä n d e r te  R o l le  der  rezess iven  Betonung Bezug, s i e  i s t  

ganz o f f e n s i c h t l i c h  durch d ie  Forschungen zur a l t r u s s i -  

sehen Akzentuation und insbesondere durch den B eg r i f f  

d e r  Enklinomenformen i n s n i r i e r t .  Wenn man von der  eben- 

f a l l s  neuen Regel 5h a b s ie h t ,  d ie  aber nur  e in ig e  weni- 

ge F ä l l e  b e t r i f f t ,  so b e s te h t  der  en tsche idende F o r t -  

s c h r i t t  in den Regeln 2 und 3♦ d ie  das k o m p l iz ie r te  Sy- 

stem e in e r  H ie ra rch ie  mit p o t e n t i e l l  b e l i e b i g  v ie len  

P o s i t io n en  ab lösen .
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Durch d ie  E inführung  des "mot s t r u c t u r é "  b le ib e n  Wör- 

t e r ,  d ie  mehr a l s  e in e  Wurzel e n t h a l t e n ,  sowie p r ä f i g i e r -  

t e  Wörter in dieserà System zunächs t  u n b e r ü c k s i c h t ig t ,  

ü b e r  s i e  wird g e s a g t ,  daß -  von e in ig en  w o h ld e f in ie r te n  

Ausnahmen abgesehen -  P r ä f i x e  und P o s t f i x e  f ü r  d ie  Ak- 

z e n tu a t io n  k e in e  R o l le  s p i e l t e n  ( v g l .  GARDE 1978 b, 370; 

198O, 121). Etwas u n e r w a r te t  werden dann e in ig e  S e i ten  

s p ä t e r  d ie  p r ä f i g i e r t e n  Nomina zusammen mit den zusam- 

mengesetzten Nomina b e h a n d e l t .  Für s i e  a l l e  g i l t  wie 

im f rü he ren  Modell e in e  Sonderregelung:  A l le  zusammen- 

g e s e tz te n  Nomina und e in  T e i l  d e r  p r ä f i g i e r t e n  werden 

a u f  d e r  l e t z t e n  S i lb e  des l e t z t e n  Stamm- 

morphems b e t o n t ,  e i n i g e  p r ä f i g i e r t e  Nomina v e r h a l t e n  

s i c h  wie Wörter, d i e  n u r  au9 "morphèmes in accen tu és"  

b e s te h e n ,  d ie  ü b r ig en  wie Wörter,  d ie  einen f e s t e n  Ak- 

zen t  a u f  d e r  e r s t e n  W orts i lbe  t r a g e n .  L e ide r  

b l e i b t  u n k la r ,  ob m it  Nomina auch A d jek t ive  gemeint 

s i n d .  GARDE f ü h r t  a l9  B e i s p i e l e  nur  S u b s ta n t iv e  an, 

erwähnt abe r  an e i n e r  anderen S t e l l e  ( v g l .  GARDE 1980, 

214) d ie s e  Regel auch b e i  d e r  Behandlung der  A d jek t iv e .  

B e i s p i e l e  wie bezd 1 eneznv.j und n e g r 1 amotnvj sprechen 

jed o ch  gegen e in e  Anwendung d e r  Regel a u f  A d je k t iv e .

Damit s ind  a b e r  immer noch n i c h t  a l l e  Ausnahmen f e s t -  

g e l e g t .  Laut GARDE muß auch d i e  sogenannte  A l t e r n a t io n  

von " p r o p r i é t é s  a c c e n t u e l l e s "  b e r ü c k s i c h t i g t  werden ( v g l .  

GARDE 1978b, 371 f . ;  1980, 1 2 3 ff .  ) ,  d .h .  das Phänomen, 

daß einem und demselben Morphem in v e rsch ied en en  S i tu a -  

t io n e n  v e r sc h ie d e n e  A k zen te igen scha f ten  zugewiesen wer- 

den. H ie rb e i  h a n d e l t  e s  s i c h  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  um Mor-Tilman Berger - 9783954792375
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phemef d ie  in manchen S i tu a t io n e n  " p r é - a c c e n tu é s " ,  in 

anderen  hingegen " in a c c e n tu é s "  oder  " a u to - a c c e n tu é s "  

s in d .  Da GARDE nur  f ü r  d i e s e  F ä l l e  B e i s p i e l e  an g ib t  

und da es k e in e  Wurzeln g i b t ,  d i e  " p r é - a c c e n tu é s "  s in d ,  

b l e i b t  u n k la r ,  ob so lch e  wechselnden A kzen te igen scha f -  

ten  auch b e i  Wurzeln Vorkommen• Zumindest an e in e r  S t e l -  

l e  g i b t  GARDE jedoch  s p ä t e r  B e i s p i e l e  d a f ü r  an (v g l .

GARDE 1980, 326). Die V e r te i lu n g  de r  V ar ian ten  kann 

entweder b e l i e b i g  od er  durch d ie  Umgebung des b e t r e f -  

fenden Morphems d e t e r m i n i e r t  s e i n .  Laut GARDE (1980,

Î24) i s t  s i e  in d e r  Mehrzahl d e r  F ä l l e  n i c h t  vo rh e rseh -  

b a r .

B e i s p i e l e :

a)  Die Endung der  2 . ? s .S g .  P r s .  d e r  I I .  K onjugat ion ,

—i s .  i s t  " p r é -a c c e n tu é " ,  wenn i h r  ein Stamm vorangeh t ,  

d e r  " a u to -a c c e n tué" oder " p o s t - a c c e n tu e "  i s t ,  hingegen 

i s t  s i e  " a u to - a c c e n tu é " ,  wenn d e r  Stanai " in accen tu é"  

i s t  ( v g l .  GARDE 1980, 124 und 327).  Vgl.

got  ' ov-13 (Stamm " a u to - a c c e n t u é " )

kol ' o t - i s  (Stamm " p o s t - a c c e n tu é " )

g o v o r - ' l s í  (Stamm " in a c c e n tu é " )

b) Die Endung - 0.1 (g ra p h i s c h  auch -y,1/-i,1 ) des Nom.Sg.m. 

d e r  Langform der  A d jek t iv e  i s t  immer " p r é - a c c e n tu é " # 

wenn ih r  ein Stamm vo ran geh t ,  d e r  " a u to -a c c e n tu é "  i s t ;  

nach Stämmen, d ie  " p o s t - a c c e n tu é s "  o der  " in ac cen tu és"  

s in d ,  kann d ie  Endung sowohl " p r é - a c c e n tue"  a l s  auch 

" a u to -acce n tu é"  s e in  ( v g l .  GARDE 1980, 124 und 214).  Vgl.

z d o r ’ov-oj (Stamm "a u to -acce n tu é" )

smesn-'û.j v s .  x o r '03-0,1 (Stämme "p o s t -a c c e n tu é sTilman Berger - 9783954792375
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m ólód- ' 0.1 v s .  go l 'odn-o .ļ  (Stämme " in a c c e n tu é s " )

D e r a r t i g e  A l te rn a t io n e n  de r  A kzen te igenschaf ten  sind 

s e h r  v e r b r e i t e t ,  vor a l lem  b e i  F lex ionsendungen,  wo s i e  

in etwa d e r  H ä l f t e  a l l e r  F ä l l e  a u f t r e t e n •  Das Ausmaß 

d i e s e r  Erscheinung b e i  den S uff ixen  i s t  schwerer  auszu-  

machen, da GARDE s i e  h i e r  n i c h t  sy s te m a t i s c h  ab h a n d e l t  

und man nur se inen  B e i s p ie le n  e in ig e  Angaben entnehmen 

kann.

Bevor wir dazu übergehen können, GARDEs System k r i -  

t i s c h  zu b e t r a c h te n  und m öglicherweise  Verbesserungen 

anzugeben, müssen wir uns noch e in e r  Frage zuwenden, 

der  GARDE s e l b s t  k e in e  Aufmerksamkeit widmet. Dabei 

g e h t  es darum, wie denn d ie  A k zen te ig en sch af ten  e ines  

gegebenen Morphems zu e r m i t t e l n  s in d .

Wie schon erwähnt,  geh t  e in e  Reihe d e r  von GARDE v e r •  

wendeten B e g r i f f e  und Termini a u f  s e in e  h i s t o r i s c h e n  

Untersuchungen zum ur31avi3chen Akzentsystem zurück.

Das System der u r s l a v i s c h e n  Betonung i s t ,  wie es  in den 

Werken von ILLIÏ-SVITYÏ, DYBO und GARDE v o r l i e g t ,  seh r  

e in fa c h ,  d ie  A k ze n te ig en sch a f ten von Morphemen l a s s e n  

s i c h  in ihm ohne g rö ß e re  S ch w ie r ig k e i ten  f e s t s t e l l e n .

Es i s t  möglich, bestimmte A k ze n te ig en sch a f te n ,  d i e  Mor- 

phemen des U rs lav isch en  zukomraen, a u f  d i e  g en e t i s ch e n  

"Nachkommen" d i e s e r  Morpheme im heu t igen  Russ ischen  zu 

bez iehen .  Ein s o lc h e s  Vorgehen kann abe r  kaum a l s  Grund- 

lä g e  e i n e r  synchronen Akzentbeschreibung d ien en .  Wenn 

GARDEs "Grammaire r u s s e "  ihrem Anspruch, e in e  synchrone 

Beschreibung d e r  heu t ig en  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r s p r a c h e  

zu s e i n ,  g e r e c h t  werden w i l l ,  muß es auch möglich s e i n .
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e i a  synchrones Verfahren zu r  F e s t s t e l l u n g  de r  Akzent- 

e i g e n s c h a f ten von Morphemen anzugeben.

Wir wollen an d i e s e r  S t e l l e  kurz  d a r a u f  h inw eisen ,  

daß GARDE in e in e r  A rb e i t  zum s e rb o k r o a t i s c h e n  V erbal-  

ak z en t  (GARDE 1081) etwas a u s f ü h r l i c h e r  d a ra u f  e in g e h t ,  

weshalb e r  von Schwankungen von A kzen te igenschaf ten  

s p r i c h t ,  und daß d o r t  auch etwas genauere  Angaben über 

d i e  E rm it t lu ng  von A k ze n te ig en sch a f ten zu f inden  s in d .

Da s ic h  d ie  d o r t  verwendete Methode jedoch  nur  mit e i n i -  

gen Veränderungen a u f  das R uss ische  anwenden l ä ß t ,  ha-  

ben w ir  d a ra u f  v e r z i c h t e t ,  d i e s e  A rb e i t  h i e r  zu behan- 

d e in .  Wir werden ab e r  a u f  s i e  zurückkommen, wenn wir 

uns io A b sch n i t t  3 .1 .  mit den b e g r i f f l i c h e n  Grundlagen 

von GARDEs Beschreibungssystem b e s c h ä f t i g e n .

Wir wollen d a r a u f  v e r z i c h t e n ,  mit H i l f e  e in ig e r  v e r -  

s t r e u t e r  Aussagen GARDEs ein  Svstem zu r e k o n s t r u ie r e n ,  

das es ermöglichen würde, d i e  A kzen te igenschaf ten  samt- 

l i c h e r  Morpheme des Russischen h e r z u l e i t e n .  S ta t td e s s e n  

wollen w ir  e in ig e  g r u n d s ä t z l i c h e  Überlegungen d a r s t e l -  

l e n ,  d ie  einem solchen Verfahren zuerunrie l iegen müßten 

und d ie  aus Aussagen GARDEs sowie aus B e i s p ie le n ,  d ie  

e r  a n f ü h r t ,  a b g e l e i t e t  werden können.

In e r s t e r  L in ie  h a n d e l t  es  s i c h  h i e r  um das P r in z ip ,  

daß d ie  A kzen te igenschaf ten  e in e s  gegebenen Morphems 

immer aus den Wörtern a b g e l e i t e t  werden, d ie  außer d i e -  

sem Morphem eine minimale Zahl von anderen Morphemen 

e n t h a l t e n .  B e isp ie l s w e is e  l e i t e t  GARDE d ie  Akzenteigen- 

sc h ä f te n  von Wurzeln s t e t s  d a rau s  ab ,  wie s ich  d ie  Wör- 

t e r ,  d ie  nur aus d iesen  Wurzeln und FlexionsendungenTilman Berger - 9783954792375
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b e s te h e n ,  in d e r  F lex ion  v e r h a l t  Die B e trach tung  wird 

j e w e i l s  e i n g e l e i t e t  m it  dem S a tz :  "Les p r o p r i é t é s  des 

r a c i n e s  so n t  connues d ' a p r è s  l e s  m o t s . . . " ,  danach f o l -  

gen mehrere Formen aus  dem en tsprechenden  Paradigma 

( v g l .  b e i s p i e l s w e i s e  GARDE 1980126 ״).

D asse lbe  P r i n z i p  wird auch verwendet,  wenn d ie  Akzent- 

e ig e n s c h a f te n  e in e s  gegebenen S u f f ix e s  e r m i t t e l t  werden 

s o l l e n .  Ausschlaggebend sind j e w e i l s  d i e j e n ig e n  Wörter,  

in denen das b e t r e f f e n d e  S u f f i x  a l s  l e t z t e s  S u f f ix  vor 

d e r  F lexionsendung a u f t r i t t .  D iese Aussage k l i n g t  t r i -  

v i a l ,  i s t  es ab e r  k e inesw egs ,  wie man b e i  de r  Behandlung 

d e r  dominanten S u f f ix e  sehen kann•

Wir b e t ra c h te n  d ie  be iden  Wörter lg -u n  (Gen. l g - u n - a״ ) 

und lg - 'u n » - .1 -a  ( v g l .  dazu auch S. 37). Laut GARDE i s t  

das S u ff ix  -иг,- ״dominant p o s t - a c c e n tu ë " .  Das B e i s p ie l  

l g  *un* .1a s c h e in t  dem zu w ide rsp rechen ,  w i r  erwarten 

*lgun* 1 ״a . Die ,Ausnahme״ l ä ß t  s i c h  durch  d ie  Regel 5a, 

GARDSs f rü h e re s  " l o i  du , boomerang*״ , e r k l ä r e n ' ,  aber  

doch nur  zum T e i l .  Die Regel s e t z t  näm lich  vo raus ,  daß 

wir schon w issen ,  daß -u n -  "dominant p o s t - a c c e n tu ë "  i s t .  

Bei der  F e s t s t e l l u n g  d i e s e r  Tatsache i s t  o f f e n b a r  das 

Wort lg*uny j a  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  worden, sondern nur 

Wörter wie Igun (Gen. lgun *a) oder  b o l t 'un (Gen. b o l t u n , a ) 

Unser oben angegebenes P r i n z i p  s e t z t  nun genau d ie s e s  

f e s t :  l g un9 j״ a  g e h ö r t  n i c h t  zu den Wörtern, d ie  außer 

dem S u f f ix  -u n -  e ine  minimale Zahl von anderen Morphe- 

men e n t h a l t e n ,  lgun und b o l t , un e r f ü l l e n  d ie s e  Forderung 

h ingegen .
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J e t z t  können w ir  auch den Widerspruch b e i  d e r  D ef i -  

n i t i o n  d e r  "morphèmes dominants" ve rs teh en  (v g l .  oben

S. 3 5 ) .  Wie erwähnt ,  b e z e ic h n e t  GARDE ein  Morphem a l s  

"dom inant" ,  wenn d i e  A kzen te igenschaf ten  d ie s e s  Morphems 

so r e a l i s i e r t  werden, a l s  käme es a l l e i n  im Wort vor .

Diese D e f in i t i o n  s c h l i e ß t  das Vorkommen mehrerer "mor- 

phèmes dominants" in einem Wort au s ,  obwohl das s p ä t e r  

von GARDE a u s d rü c k l ic h  zugelassen  w ird .  Unser P r in z ip  

f ü h r t  dazu, daß w ir  d ie  Dominanz e in e s  S u f f ix e s  immer 

in e i n e r  S i tu a t i o n  f e s t s t e l l e n ,  in d e r  es entweder das 

e i n z i g e  oder  das l e t z t e  dominante S u f f ix  

des b e t r e f f e n d e n  Wortes i s t .  Diese beiden F ä l l e  werden 

in GARDEs D e f in i t i o n  auch b e r ü c k s i c h t i g t .  Die w e i te re  

M ö g l ich k e i t ,  daß näail ich  ein  dominantes S u ff ix  n ic h t  

das l e t z t e  S u f f ix  i s t ,  i s t  zwar auch zu g e la s sen ,  s p i e l t  

a b e r  k e in e  30 w ic h t ig e  Rolle  und wurde desha lb  o f fen ba r  

b e i  der  D e f in i t i o n  n i c h t  ganz k o r r e k t  b e h a n d e l t .

Das a n g e fü h r te  P r in z ip  r e i c h t  n i c h t  aus ,  um d ie  Ak- 

ze n t e i g e n s c h a f ten a l l e r  Morpheme zu bestimmen. Meist 

wird es zusammen m it  kom binator ischen  U b e r iegungen an- 

gewandt. Der e i n f a c h s t e  F a l l  i s t  dann gegeben, wenn d ie  

A k zen te ig en sch a f t  e in e s  anderen Morphems b e r e i t s  *bekannt״ 

i s t .  S te h t  b e i s p i e l s w e i s e  aus irgendwelchen Gründen schon 

f e s t ,  daß das Morphem gov or-  " in a c c e n tu é i ״ s t ,  so muß 

das Morphem -13 in gov o r ״13  " a u to - a c c e n tué"  s e in .

Mit etwas k o m p l iz ie r t e r e n  Überlegungen i s t  ез aber 

auch möglich, d ie  A kzen te igenschaf ten  e in e s  gegebenen 

Morphems oder m ehrerer  Morpheme d i r e k t  zu bestimmen, 

ohne daß schon Aussagen über  andere  Morpheme v o r l i e g e n .Tilman Berger - 9783954792375
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Betrachten  wir b e i s p i e l s w e i s e  das Wort g 'o lovu  und die 

zugehörigen Verbindungen n fa golovu« z*a golovu usw.,

30 f o l g t  aus den Kombinationsregeln e i n d e u t i g ,  daß 30־ 

wohl das Wurzelmorphem golov-  a l s  auch d i e  F lex ionsen -  

dung -и " inaccen tués"  se in  müssen. Ähnliches  g i l t  f ü r  

den Nom.PI. g 'o l o v y .

Es g i b t  aber  auch F ä l l e ,  in denen o f f e n b a r  kombina- 

t o r i s c h e  Überlegungen a l l e i n  n i c h t  a u s r e i c h e n .  Dies kann 

man b e i s p ie l s w e is e  f e s t s t e l l e n ,  wenn man d ie  d r e i  zusam- 

mengehörenden Formen g o l o v 'a , g 'o lo v u , g , olovy mit der 

analogen Formen von borozd *a, nämlich b o ro z d , a , bo rozć1и 

b_|_orozdv, v e r g l e i c h t .  Z ieht  man je w e i l s  d i e  e r s t e  und 

d ie  d r i t t e  Form h eran ,  so müßte fo lgen ,  daß borozd-  wie 

golov-  " inaccen tué"  i s t ,  aus der  e rs ten  und der  zweiten 

Form f o l g t  hingegen, daß entweder borozd-  "p o s t -a ccen tu é  

i s t  oder -u in borozd *u (anders  a l s  in g 'o l o v u ) "au to -  

a c cen tu é11• GARDE e n t s c h e id e t  s ic h  ohne w e i t e r e  Begrün- 

dung d a fü r ,  daß b o ro zd-  " inaccen tué"  i s t  und somit -u 

in borozd ,и " a u to -a c c e n tu é " .  Маг. kann vermuten, daß hin- 

t e r  d i e s e r  Entscheidung das unausgesprochene P r in z ip  

s t e h t ,  daß dem Schwanken von A kzen te igenschaf ten  der  

Endungen vor dem Schwanken der A kzen te igenschaf ten  der 

Wurzeln der  Vorzug zu geben s e i .

Das Wirken e ines  d e r a r t ig e n  P r in z ip s  vermuten wir 

außer be i  den Femina a u f  - a  auch bei  a l l e n  anderen De- 

k l in a t io n e n  der  S u b s ta n t iv e  und be i  den A d je k t iv e n .  Es 

g i l t  auch in den meisten Fällen be i  d e r  Behandlung der 

V e rba lf lex io n ,  30 b e i s p i e l s w e i s e  im P räsens  der  Verben 

a u f  - i t *  (v g l .  oben S. 39). Wie oben b e r e i t s  erwähnt.Tilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



g i b t  es jedoch einen F a l l ,  in dem e in e r  k le in en  Gruppe 

von Wurzeln schwankende Akzenteigenschaften  zugeschr ie -  

ben werden. Es h a n d e l t  s i c h  dabei  um Verben, be i  denen 

d e r  Präsensstamm andere Akzente igenschaften  h a t  a l s  der 

I n f in i t iv s ta m m .  Als B e i s p ie le  nennt GARDE d ie  Verben 

k ra s t*  und obn.j 1 a t f (1980, 326).

In beiden F ä l len  l ä ß t  s i c h  a l l e r d i n g s  ze igen ,  daß 

GARDE h i e r  das k l e in e r e  von zwei Übeln wählen w o l l te .  

Geht man nämlich von e in e r  e i n h e i t l i c h e n  Zuordnung der 

Wurzelmorpheme aus ,  so ergeben s ich  in anderen Bereichen 

Ausnahmen, d ie  das vor l iegende  System w esen t l ich  mehr 

t a n g ie r e n :

a)  Im F a l l e  von k r a s f  i s t  das Wurzelmorphera к rad -  l a u t  

GARDE im Präsens " inaccentué"  und im P rä te r i tu m  "auto-  

a c c e n tu é " .  Vgl. k r a d ,u « k r a d 1ё з* . . .  vs .  k r a l , k r ' a l a . . .  

B eze ichnet  man k rad -  a l s  durchgehend " in accen tu é" ,  30 

muß das S u f f ix  -1 -  "p ré -accen tué"  s e in .  E3 i s t  dann das 

e in z ig e  S u f f ix  mit d r e i  A kzen te igenschaf ten ,  denn auch 

d ie  möglichen Varianten " inaccen tué"  und "post-accen tué"  

kommen vor ( v g l .  GARDE 1980, 324). Der F a l l ,  daß krad-  

durchgehend "au to -accen tué"  i s t ,  i s t  p e r  def in i t ionem  

a u sg esch lo ssen ,  denn der Akzent müßte dann im Präsens 

immer a u f  dem Stamm l i e g e n .  Die Annahme, daß krad-  

"p o s t -a c c e n tu é "  i s t ,  f ü h r t  zu denselben Schwierigkei-  

ten  im P rä te r i tu m  wie d ie  e r s t e  Annahme.

b) Im F a l l e  von obn.j , at* i s t  das Wurzelmorphem - nim- 

l a u t  GARDE im Präsens  "pos t-accen tué"  und im P rä ter i tum  

" in a c c e n tu é " .  Vgl. obnjjnju, obn 1 lmes*. .  . vs.  , obn.ja l . 

obn.jal , a . . .  Geht man davon aus,  daß -nim- immer "pos t-Tilman Berger - 9783954792375
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accentué" i s t ,  dann muß das S u f f ix  "dominant inaccen -  

tue" se in  und h a t  wie im F a l l  von kras t*  ( s . o . )  d r e i  

versch iedene A kzen te igenschaf ten .  I s t  -nim-  jedoch ü b e r -  

a l l  " inaccen tu é" ,  so f o l g t  da raus ,  daß d ie  Endungen der  

2-Ps.Sg• b i s  3 .P s .P l .  s äm t l ic h  "p ré -accen tués"  s in d .

Dies w id e r sp r ic h t  der  g e n e re l l e n  Regel, daß d ie  Auswahl 

der  Akzenteigenschaften d e r  Flexionsendungen im Präsens  

immer aus den Akzenteigenschaften  der  Wurzel a b g e l e i t e t  

werden kann (v g l .  S. 39» GARDE 1980, 3 2 3 f • )  denn nach ״

d i e s e r  Regel muß e in e r  Wurzel, d ie  " inaccentué"  i s t ,  

immer d ie  V ar ian te  der  Flexionsendung fo lgen ,  d ie  "au to -  

accentué"  i s t .

S p e z ie l l  im l e t z t e n  F a l l  kann man darüber  s t r e i t e n ,  

ob e ine  andere Zuordnung w i rk l i c h  so schwerwiegende Fol-  

gen f ü r  das gesamte System h ä t t e .  In jedem F a l l  können 

wir aber f e s t h a l t e n ,  daß das  P r in z ip ,  soweit  wie möglich 

das Schwanken von Akzenteigenschaften  bei  den Wurzeln 

zu vermeiden, o f fe n b a r  b e i  de r  Wahl zwischen zwei oder 

mehr lo g i s c h  gleichermaßen möglichen Lösungen den Aus- 

sch lag  g i b t .

Wir wollen h i e r  unsere  Überlegungen über ein Verfah- 

ren zur Erm itt lung von Akzente igenschaften  absch ließen  

und noch einmal d i e  d r e i  Gesich tspunkte  a u fzäh len ,  d ie  

e in ig e  w ich tige  Rolle  s p i e l e n ,  wenn man ein so lches  Ver- 

fahren  re k o n s t ru ie ren  möchte;

1. Die Akzenteigenschaften e in es  gegebenen Morphems wer- 

den je w e i l s  anhand de r jen igen  Wörter bestimmt, in denen 

außer  diesem Morphem m öglichs t  wenige andere Morpheme 

Vorkommen. Tilman Berger - 9783954792375
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2. Die konkre te  Zuordnung von Akzente igenschaf ten  s t ü t z t  

s i c h  a u f  kombinatorische Überlegungen.

7>à In Z w e ife l s fä l le n  sind schwankende Akzenteigenschaf-  

ten  von Flexionsendungen und Suff ixen  denen von Wurzeln 

vo rzuz iehen .

Zum Abschluß d ie se s  A b sch n i t t s  s o l l e n  noch kurz die  

beiden Modelle GARDEs m ite inander  verg l ichen  werden.

Die Einordnung e in z e ln e r  Morpheme i s t ,  wie n i c h t  anders 

zu e rw arten ,  sehr u n t e r s c h i e d l i c h .  In einem gewissen 

Sinne könnte man a l l e r d i n g s  sagen, daß s ich  d ie  a l t e  

h i e r a r c h i s c h e  E in te i lun g  in den d r e i  Stufen " in accen tu é11, 

"accen tué"  und "dominant" w ie d e r f in d e t ,  wenn auch die  

Oppositionen zwischen ihnen n i c h t  g r a d u e l l ,  sondern ka- 

t e g o r i s c h  d e f i n i e r t  s in d .  Doch auch h i e r  f e h l t  d ie  e r -  

w a r t e t e  P a r a l l e l e :  Die Stämme, d ie  nach dem a l t e n  Modell 

in d e r  H ierarch ie  am w ei tes ten  unten s tanden ,  sind nach 

dem neuen Modell n i c h t  " in a c c e n tu é " ,  sondern "p o s t -a c -  

cen tu é " .

Bemerkenswerter sind abe r  d ie  Ä hnlichkeiten  b e id e r  

Modelle, denn s i e  b e t r e f f e n  gerade d ie jen ig en  Punkte, 

d ie  wir beim a l ten  Modell a l s  besonders  a u f f ä l l i g  be- 

z e ic h n e t  haben, nämlich d i e  Sonderbehandlung der zusam- 

mengesetzten Stämme und d e r  p r ä f i g i e r t e n  Nomina e in e r -  

s e i t s  und d ie  Zuweisung mehrerer Akzenteigenschaften 

zu einem S uff ix  bzw. e in e r  Flexionsendung a n d e r e r s e i t s .  

Eben d ie se  beiden Punkte s o l l e n  im w eiteren  a l s  Ausgangs- 

punkt un se re r  K r i t ik  an GARDE dienen .
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3• K r i t i k  an der  Akzentkonzeption GARDEs

Unsere K r i t ik  an der Akzentkonzeption GARDEs z e r f ä l l t  

in zwei T e i le .  Zunächst einmal wollen wir uns mit in hä -  

ren ten  Problemen s e in e r  Theorie besch ä f t ig en ,  d ie  auch 

dann a u fg e g r i f fe n  werden müssen, wenn man d ie  Grundpo- 

e i t io n e n  von GARDEs Vorgehen anerkennt.  Grundlage unse-  

r e r  K r i t i k  und möglicher Verbesserungsvorschläge sind 

inne re  Widersprüche der  Theorie und allgemeine w issen-  

s c h a f t s th e o r e t i s c h e  Überlegungen. Der zweite Tei l  unse-  

r e r  K r i t i k  s t ü t z t  s i c h  demgegenüber auf allgemeine l i n -  

g u i s t i s c h e  F e s t s t e l lu n g e n ,  d ie  den th eo re t i sch en  Grund- 

lagen GARDEs widersprechen. In die9em Zusammenhang raüs- 

sen auch Fragen behandelt  werden, d ie  über den Bereich 

der Akzentologie h in aus re ichen .

3 .1 .  Inhä ren te  Probleme der Akzentkonzeption GARDEs

An e r s t e r  S t e l l e  wollen w ir  uns mit der besonderen Be- 

handlung der  Komposita und d e r  p r ä f i g i e r t e n  Nomina be- 

s c h ä f t ig e n .  Auch ohne auf  d ie  Schwierigkeiten  e inzuge-  

hen, d ie  s i c h  h i e r  in e inzelnen D e ta i l s  ergeben (v g l .  

oben S. 38 ) # muß man s ic h  doch d ie  Frage s t e l l e n ,  ob 

d ie s e  beiden Klassen von Wörtern w i rk l ic h  ein Phänomen 

su i  g e n e r i s  d a r s t e l l e n ,  das g e t re n n t  von anderen Phäno- 

menen behandelt  werden muß. S o l l ten  wir zu de׳n Ergebnis  

kommen, daß e in e  so lche Trennung n ic h t  g e r e c h t f e r t i g t  

i s t ,  so muß anschließend d ie  Frage e r ö r t e r t  werden, in 

welcher Weise d ie se  Wörter in das Gesamtsystem e in g e g l i e  

d e r t  werden können.
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Die S onders te l lung  der  Komposita l ä ß t  s ich  r e l a t i v  

l e i c h t  begründen. Zu a u f f ä l l i g  sind Phänomene der  Art,  

wie s i e  GARDE in diesem Zusammenhang b e s c h re ib t  (vg l .  

GARDE 1980, 1 3 0 ) ,  so b e i s p ie l s w e i s e  de r  Gegensatz von 

t v o r , ec und s t i c h o t v 'o r e c . von poo (durchgehend endbe- 

t o n t )  und pro t o n  -usw. Of (durchgehend stammbetont) ס 10

fenb ar  b e sc h re ib t  d ie  Regel,  daß zusammengesetzte Stäm- 

me a u f  der  l e t z t e n  S i lb e  des zweiten Wurzelmorphems be- 

t o n t  werden, d ie  überwiegende Mehrzahl der  F ä l l e .  Außer 

den jen igen  Komposita, d ie  einen Haupt- und einen Neben- 

akzen t  tragen (v g l .  GARDE 1980, 117), b i l d e t  a l l e r d in g s  

auch e ine  Reihe ande re r ,  von GARDE n ic h t  erwähnter Korn- 

p o s i t a  eine  Ausnahme von d i e s e r  Regel. Hierher gehören 

Ortsnamen wie N1ovgorod und B' e lg o ro d d ״ ie  Nomina auf

- p i s * wie 1 , etonis* sowie e in ig e  S u bs tan t iv e  anderer 

Gruppen, z.B. к 'onovļaz* # A lle  d ie s e  B e isp ie le  stammen 

aus de r  Akademiegrammatik von 198O (254) .  Die Betonung 

des S ub s tan t iv s  ovceb 'vk . das l a u t  GARDE (1980, 130) 

im Gegensatz zum durchgehend endbetonten Simplex bvk 

durchgehend stammbetont i s t ,  i s t  in der  L i t e r a t u r  um- 

s t r i t t e n .  Das Wörterbuch von BI3LFELDT 0 9 7 0  und die  

Akademiegraramatik von 1980 b e s tä t ig e n  d ie  Aussagen GARDEs 

d ie  Wörterbücher von 0Í2GOV (1972q ) ,  ZALIZNJAK (1977) 

und das orthoep ische  Wörterbuch (AVANESOV 1983) geben 

demgegenüber durchgehende Endbetonung an.

Die Sonders te l lung  der  p r ä f i g i e r t e n  Nomina i s t  schwie- 

r i g e r  zu begründen a l s  d ie  d e r  Komposita. Wie wir im 

s p e z ie l l e n  F a l l  der  maskulinen S u b s tan t iv e  ohne S uff ix  
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h a u p te te  Akzen t v e r t e i l u n g ( v g l .  oben S. 38) zwar an v i e -  

len  B e is p ie le n  d e m o n s t r ie re n ,  t r i f f t  abe r  gerade  n i c h t  

nur  a u f  p r ä f i g i e r t e  Nomina zu .

Wie b e r e i t s  erwähnt,  o rd n e t  GARDE d ie  p r ä f i g i e r t e n  

Nomina in d r e i  u n t e r s c h i e d l i c h e  Klassen e in :  Die e r s t e  

K lasse  umfaßt Nomina, d i e  s t e t s  a u f  de r  l e t z t e n  Stamm- 

S i lb e  b e to n t  s in d ,  d i e  zw e i te  K lasse  umfaßt Nomina, d ie  

s t e t s  au f  d e r  e r s t e n  W or ts i lb e  b e to n t  s in d ,  und zu r  d r i t -  

ten K lasse  gehören e in ig e  Nomina, d i e  s i c h  v e r h a l t e n ,  

a l s  s e ien  aus mehreren "morphèmes in acc en tu és"  zusammen- 

g e s e t z t .  Wie d ie  folgenden B e i s p i e l e  ze igen ,  i s t  d i e  

Zuordnung p r ä f i g i e r t e r  Nomina zu den d r e i  Klassen t a t -  

s ä c h l i c h  von den A k zen te ig en sch af ten  d e r  in ihnen v o r -  

kommenden Wurzelmorpheme unabhängig .  Die E igenschaf ten  

d e r  Wurzelmorpheme werden j e w e i l s  durch I n f i n i t i v  und 

3 .P 3 .S g .P r s .  de r  en tsprechenden  p r ä f i g i e r t e n  Verben i l -  

l u s t r i e r t :

a) Akzent au f  der  l e t z t e n  S i l b e ,  " a u to -acce n tu e"

p r l ł ezd vs .  p r i ' e z d i t f « p r i ' e z d i t  ( " a u to - a c c e n tu é  

u r i c h ' o d  vs .  p r l c h o d 1 l t * . p r i c h ' o d i t  ( " p o s t - a c c e n t u é  

n a k i 1on vs .  n a k l o n r i t * . n a k l o n ' i t  ( " in a c c e n t u é " )

b) Akzent au f  der  e r s t e n  S i lb e ,  " a u to -a c c e n tu é "

pr  , omysel v s .  p r o m ' y s l i f . p r o m ' y s l i t  ( " a u t o - a c c e n t u é  

1o t s t u p  vs .  o t s t u p 1 i t * . о t31 * и ־p i t  ( " p o s t - a c c e n t u é  

z , agovor v s .  za go v o r1 i t*  « zagovor1i t  ( " i n a c c e n t u é " )

c) Akzent a u f  d e r  e r s t e n  S i l b e ,  " in ac cen tu é"

p 'oezd vs .  po1e z d i t y« po1ezd i t  ( " a u t o - a c c e n t u é

pr*ovod vs .  p rovod1l t y. p r o v ' o d l t  ( " p o s t - a c c e n t u é  

p r 1opusk vs .  p r opust* i t * . propus t 1 i t  ( " in a c c e n t u é " )
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Hinzu kommen noch gewisse  andere  F ä l l e ,  d ie  h e i  GARDE 

n i c h t  beh an de l t  werden, so b e i s p i e l s w e i s e  das Wort 

pochva l*a . D ieses  Wort i s t  in a l l e n  Formen end b s to n t ,  

e in  s o lc h e r  F a l l  i s t  in GARDEs System n i c h t  vorgesehen.

In einem ähn lichen  V e r h ä l tn i s  wie d i e  oben ang e füh r-  

ten  S u b s ta n t iv e  und Verben s tehen  auch v i e l e  n i c h t p r ä -  

f i g i e r t e  S u b s ta n t iv e  und n i c h t p r ä f i g i e r t e  Verben mit 

j e w e i l s  demselben Wurzelmorphem. Han s o l l t e  nach GARDEs 

Aussagen e rw arten ,  daß in d iesen  F ä l len  anders  a l s  be i  

den p r ä f i g i e r t e n  S u b s tan t iv en  und Verben d ie  Wurzeln 

j e w e i l s  d ie se lb en  A kzen te ig en sch af ten  au fw eisen .  D iese r  

Erwartung entsprechen auch v i e l e  B e i s p i e l e ,  wie z.B. 

d i e  folgenden:

a) Die Wurzel i s t  " a u to - a c c e n t u é " :

tum 'an . tum1ana. tum*anam v s .  tum1 an i t * . tum'an i t

b) d ie  Wurzel i s t  " in a c c e n tu é " :

g o s t* , g ’o s t ļ a , gost,ן , am v s .  g o s t '  l t * , g o s t  * l t

Zur e rw ar te ten  Regelmäßigkeit  g i b t  es a l l e r d i n g s  auch 

s e h r  v i e l e  Ausnahmen. B e i s p ie l s w e i s e  i s t  a u f f ä l l i g ,  daß 

S u b s ta n t iv e n ,  d i e  s i c h  v e r h a l t e n ,  a l s  ob d ie  Wurzel 

"p o s t -a c c e n tu é "  wäre ( z .B .  dozd*, ë z , gud) ,  v e r sc h ie d e -  

ne Typen von Verben en tsp rechen  ( v g l .  dožd1 l t* « 1ēž i t*  s.ja. 

sud 1 i t * ) .

H ier  wollen wir  nur  e ine  Gruppe von Ausnahmen behan- 

d e in .  Dabei geht  es um so lc h e  F ä l l e ,  in denen zwischen 

S u b s ta n t iv  und Verb d a s s e lb e  sem antische  V e rh ä l tn i s  vor-  

l i e g t  wie in den vorhin behande l ten  B e i s p ie le n ,  d . h . ,  

in denen das S u b s ta n t iv  a l s  Nomen a c t i o n i s  zum Verb be- 

t r a c h t e t  werden kann. Auf d ie  S ch w ie r ig k e i ten  b e i  der
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Abgrenzung d ie s e s  B e g r i f f s  s o l l  h i e r  n i c h t  näher e in g e -  

gangen werden, doch habe ich  mich bemüht, immer so lche 

B e isp ie le  auszuwählen, in denen i n t u i t i v  k l a r  i s t ,  daß 

das S u b s ta n t iv  a l s  Nomen a c t i o n i s  angesehen werden kann.

Es i s t  nun i n t e r e s s a n t ,  daß s ich  a l l e  Ausnahmen d ie -  

s e r  Art  mit H i l f e  der  d r e i  Klassen beschre iben  l a s s e n ,  

d ie  zu r  Beschreibung der  p r ä f i g i e r t e n  S u b s ta n t iv e  ve r -  

wendet werden. Es i s t  mir a l l e r d i n g s  n i c h t  gelungen, 

fü r  a l l e  t h e o r e t i s c h  möglichen F ä l le  B e i s p ie l e  zu f i n -  

den. Außerdem sind d ie  beiden e r s te n  K lassen  ( d . h .  fe -  

s t e  Stammbetonung auf  d e r  l e t z t e n  S i lb e  des Stammes oder 

der  e r s te n  W orts i lbe)  meist  n ic h t  zu t ren n en ,  da d i e  

überwiegende Mehrzahl der  Verbstämme e i n s i l b i g  i s t :

1. Akzent au f  der  e r s te n  oder der  l e t z t e n  Stammsilbe, 

"auto-accen tu e ” :

l sk  vs.  i sk  , a t * , * i s č e t  ( "pos t-accen  t u é 11 )

g !ovor vs .  gov o r* i t * . go v o r 1 i t  ( ,1in acc en tu é" )  

sum vs .  sum1 e t * , sum1 i t  ( " in a c c e n tu é " )

2. Akzent au f  der e r s ten  W orts i lbe ,  " in a c c e n tu é " :

chod vs.  chod1 i t * . c h 'o d i t  ( " p o s t -a c c e n tu é " )

smotr vs .  sm otr1 e t  *, sm1o t r i t  ( " p o s t - a c c e n tu é " )

Weitere B e i s p ie l e ,  d i e  e b e n f a l l s  zur K lasse  der  Nomina 

a c t i o n i s  gehören und s ich  in bezug au f  den Akzent so 

v e r h a l t e n ,  wie das nach GARDE zu erwarten  i s t ,  ordnen 

s ic h  e b e n f a l l s  in d ie s e s  Schema ein (haben aber  k e in e  

B e w e isk ra f t ) :

zu 1 .

к *asel* vs .  к *aši ,1 a t"  « к *asl j a e t  ( " a u to -a c c e n tu é " )

Tilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



00060829

r o s t  vs• ra s t*  1. r a s t 1 ë t  ( י* inaccen tué")

GARDEs Trennung der p r ä f i g i e r t e n  S ubs tan t ive  von an- 

deren  S ubs tan t iven  l ä ß t  s i c h  a lso  n i c h t  a u f r e c h te r h a l -  

t e n .  Zumindest in dem uns h i e r  in te re s s ie re n d e n  Bereich 

( d . h .  b e i  den maskulinen S ubs tan t iven  ohne S u f f ix )  be- 

s t e h t  der  en tsche idende Grund fü r  d ie  angeb lich  beson- 

d e r e  Akzentuierung n i c h t  d a r in ,  daß es s ich  um p r ä f i g i e r -  

t e  S u b s ta n t iv e  h an d e l t ,  sondern d a r in ,  daß Nomina a c t i o -  

n i s  v o r l i e g e n .  Die wenigen p r ä f i g i e r t e n  S ubs tan t ive  d ie -  

s e r  K lasse ,  d ie  ke ine Nomina a c t i o n i s  s in d ,  werden wie 

d i e  entsprechenden S im p l iz ia  be ton t  (z .B . podpor'u c ik  

wie p o r *ucik) oder zeigen s p e z i e l l e ,  mit dem P rä f ix  ver-  

bundene E igentüm lichkeiten  (z .B .  be i  den Präfixen pa-  

und p ra - ) .

Es i s t  schw ie r ig ,  GARDEs Verfahren so umzuformen, 

daß d ie  S on d ers te l lu ng  der  Nomina a c t i o n i s  d e u t l i c h  

w ird .  Anders a l s  bei d e r  Trennung der p r ä f i g i e r t e n  Sub- 

s tan  t i v e  von den übrigen Substan t iven  l i e g t  j a  kein fo r -  

m ales ,  sondern ein semantisches K ri ter ium  vor.

Eine r e l a t i v  e infache  Lösung, d ie  auch dem so ns t  bei 

GARDE üb l ichen  Verfahren en tsp räch e ,  i s t  s i c h e r l i c h  d ie -  

j e n i g e ,  in den b e t re f fend en  Nomina a c t i o n i s  ein Nullmor- 

phem anzuse tzen .  Dieses müßte von F a l l  zu F a l l  d ie  Eigen- 

sch ä f ten  **dominant p ré -accen tué"  oder "dominant inaccen-  

tue"  haben.

Die E igenschaf t  *1dominant p rë -accen tué"  g ib t  es im 

b is h e r ig e n  System noch n i c h t ,  doch sprechen keine theo- 

r e t i s c h e n  Gründe gegen d ie  Annahme e in e r  solchen Eigen-
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s c h a f t .  Das Nullmorphem muß ü b e r a l l  da d ie s e  E igenscha f t  

haben, wo das Nomen a c t i o n i s  durchgehend stammbetont 

mit Akzent a u f  d e r  l e t z t e n  Stammsilbe i s t ,  a l s o  in den 

F ä l le n  p r i ’ez d . p r i c h 'o d  « n a k l , on . i s k . sum usw.

In den F ä l l e n ,  in d e n e n ’das  Nomen a c t i o n i s  a u f  der 

e r s t e n  W o rts i lbe  b e to n t  i s t ,  muß man e in  Nullmorphem 

mit d e r  E ig e n s c h a f t  "dominant inaccen tué"  a n s e tz e n .  Von 

den obigen B e is p ie le n  g i l t  das fü r  d ie  F ä l l e  p r ’omvsel, 

' o t s t u n . z 1 ago v o r , p 'o e z d . p r 'o v o d . p r 'o p u s k « g 'o v o r . 

chod und sm otr . H ier  e n t s t e h t  a l l e r d i n g s  e ine  w e i te re  

S c h w ie r ig k e i t :  Nach GARDE (t98G, 1 2 0 f f . ) kann da, wo 

ein  "morphème dominant in a c c e n tu é "  v o r l i e g t ,  in de r  F le -  

xion k e in e  Wechselbetonung a u f t r e t e n .  Dies i s t  jedoch 

be i  den Wörtern p r 'o v o d , p 'o e z d . p r 1onusk. chod und 

smotr der  F a l l .  H ier  müßte e in e  Sonderregelung g e t r o f -  

fen werden, d i e  b e i s p i e l s w e i s e  zwei Arten von "morphèmes 

dominants in acc en tu és"  v o r s i e h t .  GAPDE i s t  s i c h  de r  P ro-  

bleme, d ie  mit  d i e s e r  Art  von S u ff ixen  e n ts te h e n  können, 

auch s e l b s t  bewußt ( v g l .  GARDE 1978, 3 ° 1 f . ) .

Es b l e i b t  u n k la r ,  ob m öglicherw eise  andere  Gründe, 

d i e  m it  GARDEs Auffassungen zur  Morphemstrukt u r  zusam- 

men hängen, ihn dazu bewogen haben, n i c h t  so lch e  N u l l s u f -  

f i x e  a n z u s e tz e n .  Es i s t  immerhin a u f f ä l l i g ,  daß e r  da, 

wo e r  von N u l l s u f f ix e n  s p r i c h t  ( v g l .  GARDE 1978b, 109f . ;  

1980, 9 9 ) ,  immer n u r  B e i s p i e l e  a n g i b t ,  d ie  entweder d ie  

F lex ion  b e t r e f f e n  oder in denen das N u l l s u f f i x  von e in e r  

P a l a t a l i s i e r u n g  b e g l e i t e t  w ird .  Dennoch en tsp rechen  d ie  

zwei (bzw. d r e i )  Arten von N u l l s u f f ix e n  d e r  Nomina ac -  

t i o n i s  den Bedingungen, d i e  GARDE fü r  d i e  P o s tu l i e r u n g
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e in e s  N u l l s u f f i x e s  f o r d e r t :  "Un morphème zèro  ne peu t  

ê t r e  supposé qu 'en  un p o i n t  de l ' é n o n c é  où p o u r r a i t  à 

sa  p lace  f i g u r e r  un morphème p l e in  (composé d 'u n  ou 

p l u s i e u r s  phonèmes) qu i  d o n n e r a i t  une in fo rm at ion  d i f -  

f e r e n t e "  (GARDE 1980, 99)•  Da in a l l e n  oben b e t r a c h t e -  

ten  Fallen  an d ie  S t e l l e  des Nullmorphems das Morphem 

- en 11-0 t r e t e n  kann, das e in e  Art von Nomina a c t i o n i s  

b e z e ic h n e t ,  i s t  d ie  Bedingung f ü r  d ie  Ansetzung e in es  

Nullmorphems e r f ü l l t .

Eine andere  M ö g l ich k e i t ,  d i e s e s  Problem zu lö s e n ,  

ken n te  d a r in  bes teh en ,  daß man b e i  d e r  A kzen tbeach re i -  

bung auch d ie  Richtung d e r  A ble i tung  m i t b e r ü c k s i c h t i g t .  

Da e ine  so lche  Lösung ab e r  v i e l  g r a v ie r e n d e r e  Verande- 

rungen des vorl iegenden  Systems nach s i c h  z iehen würde, 

s o l l  d ie s e  Präge e r s t  s p ä t e r ,  b e i  d e r  Besprechung grund 

s ä t z l i c h e r  Einwände gegen GARDEs Vorausse tzungen ,  d i s -  

k u t i e r t  werden ( s . u .  S• 6 9 f f . ) .

Nachdem wir gesehen haben, daß GARDEs Standpunkt im 

F a l l e  der  p r ä f i g i e r t e n  Nomina n i c h t  ohne M odif ika t ionen  

a u f r e c h t e r h a l t e n  werde•׳' kann, s t e l l t  s i c h  d ie  Frage, 

ob n i c h t  auch d ie  zusammengesetzten Nomina möglicherwei 

se au f  äh n l ich e  Art in das System i n t e g r i e r t  werden kön 

nen wie d ie  p r ä f i g i e r t e n  Nomina. Es i s t  a l l e r d i n g s  über 

haup t  n ic h t  ü b l i c h ,  b e i  d e r  Bildung von Komposita von 

Nullmorphemen zu sp rechen ,  und e in e  so lch e  unkonven t io -  

n e l l e  Sprechweise s o l l  h i e r  auch n i c h t  e i n g e f ü h r t  wer- 

den. Es g ib t  aber noch e in e  andere  M ög l ich ke i t ,  d i e  Bil 

dung d e r  Komposita enger an das ü b r ig e  System anzuknüp- 

fen ,  d ie  h i e r  kurz besch r ieben  werden s o l l . Tilman Berger - 9783954792375
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Eine so lche  Sonderregelung könnte dar in  b es tehen ,  

daß zwei au fe inanderfo lgende  Wurzeln a l s  e ine  E in h e i t  

b e t r a c h t e t  werden, d ie  au f  der  l e t z t e n  S i lb e  der  zwei־ 

ten Wurzel den Akzent t r ä g t  und d ie  s ich  wie ein "mor- 

phème au to -accen tué"  v e r h ä l t .  Während b e i s p ie l s w e i s e  

das Wort t v o r ’ec in d ie  beiden Morpheme tv o r -  ( " in a c c e n -  

tu e" )  und - e c - / - c -  ( "p o s t -a c c e n tu é " )  z e r l e g t  wird ,  be- 

s t e h t  s t i c h o t v 'o r e c  aus den B es tand te i len  s t i c h - o - t v o r -  

( "au to -accen tu e")  und - e c - / - c -  ( " p o s t - a c c e n tu é " ) . GARDE 

g i b t  d ie se  Art von Lösung üb r igens  in s e in e r  h i s to r i s c h e n  

A rbe i t  an (v g l .  GARDE 1°76, 1 0 2 f f . ) ,  doch sind d o r t  d ie  

V e rh ä l tn is s e  k o m p l iz ie r t e r  a l s  im heutigen Russischen .

Abschließend möchte ich  d ie  Diskussion zu den zusam- 

mengesetzten und den p r ä f i g i e r t e n  Nomina noch ein ״nal 

kurz zusammenfassen. GARDEs Vorgehen in diesen Fä l len  

i s t  e r s t e n s  n i c h t  genau genug a u s g e a rb e i t e t ,  es f ü h r t  

außerdem zu w idersprüch lichen  Ergebnissen. Die Korrek- 

tu rm ö g l ich ke i ten ,  d ie  s ich  innerha lb  des b i sh e r ig e n  Sy- 

stems an b ie te n ,  b e f r ie d ig e n  n ic h t  vollkommen und weisen 

zum T e i l  über das System hinaus•

Der zweite Teil  der  inhären ten  K r i t ik  b e t r i f f t  den 

B e g r i f f  der  dominanten S u f f ix e .  Ich  möchte h i e r  n i c h t  

noch einmal au f  d ie  k o n t r a d ik to r i s c h e  D e f in i t io n  d i e s e s  

B e g r i f f s  eingehen (v g l .  dazu S. 35); d ie  h ie rm i t  verbun-  

denen Schwier igke iten  l ieß en  s ic h  e rk lä ren  ( s .  S. 43),  

und e ine  n ic h tk o n t r a d ik to r i s c h e  D ef in i t io n  e r s c h e in t  

möglich, wenn s ie  auch von uns n ic h t  e x ü l i z i t  a u s g e fü h r t  

wurde. Hier s o l l  uns vor a l lem d ie  gedankliche G rundla-  

ge i n t e r e s s i e r e n ,  au f  der  d i e s e r  B e g r i f f  en ts tanden  i s t ,
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da s i e  im Hinblick  au f  d i e  Konstruktion e ines  ve rb esae r -  

ten  Systems von W ich t igke i t  i s t .

Ein en tsche idender  Unterschied  zwischen der  a l t e n  

und der  neuen Konzeption GARDEs b e s te h t  d a r in ,  daß in 

d e r  a l t e n  Konzeption d ie  H ie ra rch ie  der  Morpheme eines 

Wortes n i c h t s  mit der Reihenfolge d i e s e r  Morpheme im 

Wort zu tun h a t ,  während es  in der neuen Konzeption, 

in d e r  n ic h t  mehr von e in e r  H ie ra rch ie  d ie  Rede i s t ,  

i m p l i z i t  zwei Bet^achtungsrichtungen g i b t :

1. Kommt kein dominantes Morphem im Wort vor, 30 en t -  

s c h e id e t  das e r s t e  "morphème accentué" des Wortes 

( S i c h t  •von v o rn e ' ) ;

2. Treten ein oder mehrere Morpheme au f ,  d ie  dominant 

s in d ,  so e n tsc h e id e t  das l e t z t e  von ihnen (S ich t  

von h י in ten  1 ) .

Eine K o l l is io n  zwischen beiden Sichtweisen i s t  dadurch 

ausgesch lossen ,  daß zwischen ihnen e ine  k la r e  H iera rch ie  

b e s t e h t :  Wenn dominante Morpheme Vorkommen, kommt das 

e in e  P r in z ip  zur Geltung, wenn n ic h t ,  das andere.

Die entscheidende Frage i s t  a l l e r d i n g s ,  ob d ie  Unter- 

Scheidung zwischen zwei Sorten von Morphemen t a t s ä c h l i c h  

s in n v o l l  und n ö t ig  i s t .  Um d ie se  Frage zu beantworten, 

wollen wir uns zunächst über legen ,  wie d ie  g e s c h i ld e r te  

S i tu a t i o n  zustandegekommen i s t .  Wie oben g e z e ig t ,  g i l t  

be i  der  Ermittlung von Akzenteigenschaften e ines  gege- 

benen Morphems das P r in z ip ,  daß d ie jen igen  Wörter der 

Untersuchung zugrundegelegt werden, in denen außer dem 

b e tre f fend en  Morphem eine minimale Anzahl von anderen 

Morphemen vorkommt. Dieses P r in z ip  f ü h r t  u n te r  anderemTilman Berger - 9783954792375
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dazu, daß a l s  e r s t e s  d i e  A kzen te igenschaf ten  von Wurzeln 

mit H i l f e  des A k ze n tv e rh a l ten s  d i e s e r  Wurzeln in der  

F lexion f e s t g e s t e l l t  werden und e r s t  in einem sp ä te ren  

S c h r i t t  d ie  A kzen te igenschaf ten  von S u f f ix e n .

Dieses  System i s t  in s i c h  k o h ä re n t ,  doch können wir 

uns ohne w e i t e r e s  auch and e re  Systeme v o r s t e l l e n .  Wenn 

wir  das genannte  P r i n z i p  aufgäben ,  so könnten wir b e i -  

s p ie l sw e i9 e  d ie  Wurzeln von vornehere in  anhand a l l e r  

Wörter, in denen s i e  Vorkommen, a k z e n to lo g isc h  k l a s s i -  

f i z i e r e n .  In diesem F a l l e  ergäbe s i c h  e in  System, in 

dem immer e ine  B e trach tungsw eise  , von vorne* g i l t .  Um- 

g ek eh r t  wäre es auch m öglich , e in  System zu k o n s t r u i e -  

r e n ,  in dem a l l e  Wörter , von hinten* b e t r a c h t e t  werden, 

inde n man nämlich zunächs׳ t  a l l e  S u f f ix e  anhand a l l e r  

Wörter, in denen s i e  Vorkommen, a k z e n to lo g isc h  k l a s s i -  

f i z i e r t  und danach e r s t  zu den Wurzeln üb erg eh t .

Es i s t  n i c h t  möglich, n u r  durch t h e o r e t i s c h e  B e trach -  

tungen d i e s e r  Modelle zu e n ts c h e id e n ,  welches von ihnen 

fü r  d i e  Beschreibung am b e s te n  g e e ig n e t  i s t .  Vor a l lem  

muß man s ic h  darüber  k l a r  werden, welche K r i t e r i e n  fü r  

d i e  B e u r te i lu n g  d e r  Güte e in e s  Beschreibungssystems an- 

zuwenden s in d .  Folgende zwei M öglichkei ten  b ie te n  s ic h  

an: Entweder i s t  e in  System vorzuz iehen ,  in dem d ie  An- 

zah l  der  Morphemklassen e in  Minimum e r r e i c h t ,  oder  ein 

System, in dem s i c h  d i e  K la s se n z u g e h ö r ig k e i t  von Morphe- 

men m öglicherweise  mit H i l f e  an d e re r  E igenschaf ten  d i e -  

s e r  Morpheme Vorhersagen l ä ß t .  Die beiden M öglichkeiten 

müssen s ic h  ü b r ig en s  n i c h t  unbed ing t  aussch ließen . .  In 

jedem F a l l  la s sen  s i c h  a b e r  d ie  K r i t e r i e n  e r s t  n a c h  

e i n e r  Analyse anwenden.
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Z ieh t  man d ie  h i s t o r i s c h e n  S tudien GARDEs, ILLIÖ- 

SVITYÖ3 und DYBOs zum V erg le ich  heran ,  so kann man l e i c h t  

f e s t s t e l l e n ,  wie GARDE f ü r  das h e u t ig e  Russ ische  zu dera 

genannten System gekommen i s t .  Im r e k o n s t r u i e r t e n  System 

des U rs lav ischen  f ü h r t  e in e  K l a s s i f i k a t i o n  der  Wurzeln 

anhand d e r  Wörter, in denen s i e  e n th a l t e n  s in d ,  zu d r e i  

K lassen ,  d i e  s i c h  auch in d e r  F lexion w id e r sp ie g e ln .  Um 

e in e  Wurzel e in d e u t ig  im H inb l ick  a u f  ih re  Akzenteigen• 

s c h ä f te n  zu c h a r a k t e r i s i e r e n ,  r e i c h t  es daher aus ,  nur 

d ie  F lexionsformen des d i e s e  Wurzel en tha l tenden  unab- 

g e l e i t e t e n  Wortes zu b e t r a c h t e n .  Das b e d e u te t ,  daß das 

P r i n z i p ,  nach dem der  Untersuchung nur d ie je n ig e n  Wör- 

t e r  zugrundege leg t  werden, in denen außer dem gerade 

u n te rsu c h te n  Morphem e ine  minimale Anzahl w e i t e r e r  Mor- 

pheme vorkommt, im U rs lav isch en  an de rs  a l s  im heutigen  

Russischen k e in e  Einschränkung b e d e u te t .

Wendet man das P r i n z i p  hingegen a u f  das h e u t ig e  Rus- 

s i s c h e  an, so e r g i b t  s ic h  zw angsläuf ig  e ine  neue Klasse 

von S u f f ix e n ,  eben d ie  dominanten S u f f ix e .  S ie  sind im 

Laufe de r  h i s t o r i s c h e n  Entwicklung e n ts tan d en .

Die h i s t o r i s c h e n  Überlegungen l a s s e n  uns vermuten, 

daß e ine  konsequent w u r z e l o r i e n t i e r t e  Betrachtung wohl 

im heu tigen  Russs ischen  a u f  S chw ier igke i ten  s t ö ß t .  Dem- 

gegenüber i s t  e ine  s u f f i x o r i e n t i e r t e  Betrachtung durch- 

aus v o r s t e l l b a r  und auch in e in ig en  D a r s te l lu n g e n ,  au f  

d ie  wir noch eingehen werden, v e r w i r k l i c h t .

Nach d iesen  t h e o r e t i s c h e n  Überlegungen wollen wir 

uns einem d r i t t e n ,  mehr p ra k t i s c h e n  K r i t ik p u n k t  zuwen- 

den. Es geh t  dabe i  um d ie  Erscheinung der  Morpheme, de-Tilman Berger - 9783954792375
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nen mehrere A k zen te ig ensch a f ten  zugeordnet  werden kön- 

nen. LEHFELDT (1982, 3 8 2 f f • )  g eh t  b e i  d e r  Betrach tung  

des von GARDE angegebenen Systems a u f  d i e s e  Frage ein  

und s t e l l t  f e s t ,  daß GARDEs Beschreibung k e in e  e ind eu -  

t i g e  und erschöpfende  K l a s s i f i z i e r u n g  s ä m t l i c h e r  Morphe- 

me u n t e r  dem G es ic h tsp u n k t  i h r e r  A kzen te igenschaf ten  

d a r s t e l l e .  Des w e i te re n  s t e l l t  LEHFELDT dann d ie  Frage, 

ob s i c h  d i e s e r  Mangel üb e rh au p t  in n e rh a lb  des System 

beheben la s se«  Unter Hinweis a u f  d ie  Heranziehung von 

A kzen te igenschaf ten  d e r  benachbar ten  Morpheme s p r i c h t  

e r  s c h l i e ß l i c h  d ie  Vermutung a u s ,  "daß d ie  A k z e n t s te l l e  

von Wörtern in bestimmten F ä l le n  auch von E igenschaf ten  

g rö ß e re r  E in h e i te n  ab häng t ,  a l s  es d i e  Morpheme s ind"  

(LEHFELDT 1982, 331).

Die z u l e t z t  g e ä u ß e r te  Vermutung wollen w ir  h i e r  n i c h t  

a u f g re i f e n •  S t a t td e s s e n  werden w ir  kurz  a u f  d i e  b e r e i t s  

erwähnte A rb e i t  GARDEs zum s e rb o k ro a t i s c h e n  V erbalakzen t  

(GARDE 1981) eingehen und uns m it  d e r  Frage b e s c h ä f t i -  

gen, ob d ie  d o r t  gegebene Begründung, warum Schwankun- 

gen von A k zen te igenschaf ten  zuge la ssen  werden s o l l e n ,  

f ü r  das R uss ische  übernommen werden kann• Anschließend 

werden wir d i e  Frage e r ö r t e r n ,  wie man GARDEs System 

80 umformen kann, daß je d e s  Morphem e i n e r  und n u r  e i n e r  

K lasse  zugeordnet  werden kann .  In diesem Zusammenhang 

i n t e r e s s i e r t  uns n a t ü r l i c h  auch, wie das durch d i e  Um- 

formung en ts teh en d e  System a u s s i e h t •

In d e r  erwähnten A rb e i t  f ü h r t  GARDE ein  Besehre ibungs-  

system e in ,  das e r  a l s  " a n a ly s e  b isynchron ique"  b e z e ic h -  

n e t •  Den Ausgangspunkt s e i n e r  Überlegungen b i l d e t  d i eTilman Berger - 9783954792375
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Beobachtung, daß man be i  d e r  Beschreibung von Sprachen 

immer wieder a u f  das Phänomen s t ö ß t ,  daß mehrere Formen 

g l e i c h e r  Bedeutung nebene inander  s tehen•  Insbesondere  

s t ö ß t  man b e i  de r  Beschreibung des Akzentsystems von 

Sprachen mit  beweglichem Akzent au f  Wörter, be i  denen 

v e r sc h ied en e  A k z e n ts te l l e n  z u l ä s s ig  s ind•  GARDE s i e h t  

h i e r  e in  g r u n d s ä t z l i c h e s  Problem der  synchronen B esch re i -  

bung (GARDE 1981, 381):  "Or l a  d e s c r ip t i o n  synchronique 

au sens h a b i t u e l  du terme tend to u jo u rs  ( . . . )  à l a i s s e r  

dans l ’ombre ces  f a i t s  d ’h é s i t a t i o n :  s i  l ’on p a r t  d ’un 

modèle unique e t  d 'u ne  s é r i e  de r è g l e s ,  on a b o u t i r a  né -  

ces9a irem ent  à une s e u le  forme p o s s i b l e " .  Im Rahmen e i n e r  

synchronen Beschreibung s e i  es zwar möglich, jede  der  

V ar ian ten  f ü r  s ich  genommen zu b e sch re ib en ,  abe r  es be-  

s t e h e  k e in e  M öglichkei t ,  a l l e  Varianten  g l e i c h z e i t i g  

zu b e sc h re ib en .

GARDE s c h l ä g t  nun vor ,  d iesen  S chw ier igke i ten  dadurch 

Rechnung zu t ra g e n ,  daß man zwei Modelle A und В a n s e t z t ,  

zwischen denen d ie  Sprache h i n -  und herschwankt.  Es wird 

dann n i c h t  mehr g e f o r d e r t ,  daß jede  a u f t r e t e n d e  Ferm 

au f  genau e in e  Weise b esch r ieb en  werden muß, sondern 

es genüg t ,  wenn s i e  s i c h  in das e ine  o d e r  das an -  

de re  Modell einordnen l ä ß t .  Die beiden Modelle müssen 

so beschaffen  s e in ,  daß in Fä l len  von Schwankungen d ie  

e in e  Form mit H i l fe  von A und d ie  andere  mit H i l f e  von 

В beschrieben  werden kann. Nach GARDE s t ü t z t  s i c h  d ie  

"an a ly se  b isynchron ique"  nur  a u f  Belege aus der  gegen- 

wär t igen  Sprache und g r e i f t  n i c h t  a u f  d iachrone  B e trach -  

tungen zurück. Die E rgebn isse  d e r  Analyse können a l l e r -Tilman Berger - 9783954792375
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d in g s  R ückschlüsse  a u f  d i e  h i s t o r i s c h e  Entwicklung zu- 

l a s s e n  ( v g l .  GARTE 1981, 382) .

Tie zwei Modelle, d ie  s i c h  be i  der  Anwendung des  Ver- 

f a h re n s  a u f  den s e r b o k r o a t i s c h e n  Verbalakzent  ergeben, 

haben fo lgende  E ig e n s c h a f te n :  Beide Modelle s ind im P r in -  

z ip  ä h n l ic h  au fg eb au t  wie d as  Modell,  mit dem d e r  r u s -  

s i s c h e  Akzent besch r ieben  w ird ,  d .h .  s i e  op e r ie ren  mit 

Klassen von Morphemen und m it  Kom binationsregeln ,  d ie  

a u f  d i e  A kzen te igenschaf ten  von Morphemen angewandt wer- 

den. Im U ntersch ied  zu dem Modell des ru s s is ch en  Akzents 

wird in n e rh a lb  Jedes  d e r  beiden  Modelle jedes  Morphem 

e i n e r  und nur  e i n e r  K lasse  zug eo rd ne t .  Tas Modell A i s t  

so k o n s t r u i e r t ,  daß es  den Akzent m öglichs t  v i e l e r  For- 

men b e s c h r e i b t .  Außer e in igen  wen igen F ä l l e n ,  deren Be- 

r ü c k s ic h t ig u n g  n i c h t  möglich i 9 t ,  weil  s o n s t  n i c h t  mehr 

j e d e s  Morphem genau e i n e r  K la s s e  zugeordnet werden könn- 

t e ,  f e h l t  im Modell A ü b e r a l l  da ,  wo zwei Betonungen 

nebene inander  Vorkommen, d i e  e in e  der  be iden .  Tas Modell 

В s o l l  so k o n s t r u i e r t  s e i n ,  daß es a l l e  F ä l l e  b e s c h r e i b t ,  

d ie  durch Modell A n i c h t  e r f a ß t  s in d .  Eine Reihe von 

Morphemen wird in be iden  Modellen de rse lben  K lasse  zu- 

g e o rd n e t ,  anso ns ten  b e s t e h t  d e r  U n tersch ied  zwischen 

ihnen im w ese n t l ich e n  d a r in ,  daß in Modell A mehr "do- 

m inan te״ Morpheme Vorkommen a l s  in Modell В (obwohl 

GARTE den B e g r i f f  d e r  "dominance" in d i e s e r  A rbe i t  

n i c h t  verwendet,  l ä ß t  s i c h  e in e  bestimmte Gruppe von 

Morphemklassen ohne S c h w ie r ig k e i t e n  m it  den "dominan- 

ten"  Morphemklassen d e r  anderen  A rbe i ten  i d e n t i f i z i e -  

r e n ) .
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Wir wollen an d i e s e r  S t e l l e  n i c h t  w e i t e r  in s  D e ta i l  

gehen und in sbesondere  n i c h t  e r ö r t e r n ,  ob d ie  K onstruk-  

t i o n  d e r  beiden Modelle t a t s ä c h l i c h  ohne S c h w ie r ig k e i-  

ten  d u rc h g e fü h r t  werden kann. Wenn wir davon ausgehen, 

daß es möglich i s t ,  d i e  beiden Modelle zu k o n s t r u i e r e n ,  

so können w ir  j e d e n f a l l s  f e s t s t e l l e n ,  daß d ie  K r i t i k ,  

d ie  wir an dem Modell zur  Beschreibung des r u s s i s c h e n  

Akzents üben, h i e r  n i c h t  z u t r i f f t .  Zwar werden nanche 

Morpheme in Modell A und in Modell В je w e i l s  v e r s c h i e -  

denen Klassen zugeordne t ,  ab e r  dadurch, daß d ie  u n t e r -  

s c h i e d l i c h e  Zuordnung immer im Rahmen e in e s  d e r  beiden 

Modelle s t a t t f i n d e t ,  i s t  g e w ä h r l e i s t e t ,  daß s t e t s  k l a r  

i s t ,  u n t e r  welchen Bedingungen welche Zuordnung e r f o l g t .

23 l i e g t  nun nahe, daß man v e r su c h t ,  auch das fü r  

das Russische angegebene Modell im Sinn de r  "an a ly se  

b isynchron ique"  zu i n t e r p r e t i e r e n .  Wenn b e i s p i e l s w e i s e  

das Flexionsmorphem - 0 j in то 1 od * о j ,1a u to -a c c e n tu é "  und 

in g o l 'o d n v j  " p r è -a c c e n tu é "  i s t ,  so könnte man vermuten, 

daß -0,1 e in e s  d e r  Morpheme i s t ,  d ie  in den beiden noch 

zu d e f in ie re n d e n  Modellen versch ieden  zugeordnet  werden. 

Es s t e l l t  s ic h  jedoch s c h n e l l  h e rau s ,  daß d ie s e  I n t e r -  

p r e t a t i o n  a u f  große S ch w ie r ig k e i ten  s t ö ß t .  Man kann s i c h  

l e i c h t  davon überzeugen, daß es zu den Morphemen mit 

schwankenden A k zen te igen sch äf ten ,  d ie  be i  GARDE genannt 

werden, im a l lgem einen k e in e  Wortpaare g i b t ,  d ie  s ic h  

nur durch d ie  A k z e n t s t e l l e  un te rsch e id en  und deren  un- 

t e r s c h i e d l i c h e r  Akzent durch  versch iedene  Zuordnung 

e in e s  Morphems besch r ieben  werden könn te .  So g i b t  es 

b e i s p i e l s w e i s e  kein A d je k t iv ,  das zwischen den Mustern
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molod ' 0.1 und go l  1odnvj " h in -  und herschwankt״ . Genau 

so lche  Schwankungen b i ld e n  a b e r  e ine  Voraussetzung f ü r  

d i e  Anwendung d e r ״  a n a ly s e  b isy n ch ro n iq u e" .

Wir kommen a l s o  zum E rgebn is ,  daß d ie  Beschreibung 

des ru s s i s c h e n  Akzents n i c h t  im Sinn de r an״  a ly se  b i s y n -  

chronique" i n t e r p r e t i e r t  werden kann. Ohne w e i t e r  de r  

Frage nachzugehen, warum das n i c h t  möglich i s t ,  wollen 

wir J e t z t  ve rsuchen ,  GARDEs System so umzuformen, daß 

jed es  Morphem e i n d e u t i g  e in e r  K lasse  zugeord-  

n e t  w ird .  Bei d i e s e r  Umformung nehmen wir  au f  d ie ״  ana־  

lv s e  b isynchron ique"  n i c h t  w e i t e r  Bezug, sondern wenden 

s i e  a u f  das in d e r ״  Grammaire ru s se "  angegebene und oben 

b e h a n d e l te  System an .

In den F ä l l e n ,  in denen d i e  Auswahl d e r  A kzenteigen־  

s ch ä f ten  е іпеэ  Morphems durch  s e i n e  Umgebung e in d e u t ig  

bestimmt w ird ,  genügt e ine k״  o s m e t i s c h e  -Umformung. An ״

s t e l l e  der  Aussage, das und das  Morphem b e s i t z e  in e i n e r  

bestimmten Umgebung d i e s e  A kzen te igenschaf ten  und in 

e i n e r  anderen Umgebung Jene, sagen wir j e t z t ,  das Mor- 

phem gehöre zu e i n e r  K lasse  von Morphemen, d ie  s ic h  in 

de r  e inen  Umgebung so v e rh a l te n  und in d e r  anderen so .  

Dann i s t  b e i s D ie l sw e is e  das  Morphem - i s  d e r  2 . P s .S g .P r s .  

n i c h t  einmal " p r è -a c c e n *tue" und einmal " a u to - a c c e n tu é ״ , 

sondern es i s t  nu r  in gewissen Umgebungen n i c h t  von an- 

deren Morphemen zu u n t e r s c h e id e n ,  d ie  " p r é - a c c e n tu é  ״

s in d ,  und in gewissen anderen n i c h t  von so lchen ,  d i e  

"a u to -a c c e n tu e "  s in d .

Durch ein  so lch es  V erfahren  ä n d e r t  s i c h  in d e r  Sub- 

s t a n z  an GARDEs System n i c h t s .  A l le rd in g s  geh t  e in  we-
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s e n t l í c h e r  Reiz von GARDE3 Verfahren v e r lo r e n ,  d e r  s ic h  

durch  d ie  sugges t iven  Bezeichnungen d e r  Morphemklaasen 

ergeben h a t .  Doch muß man s ic h  f r a g e n ,  ob es  s in n v o l l  

i s t f e ine  Beschreibung zu wählen, deren  B e g r i f f e  zwar 

ein e in fa c h e s  System s u g g e r ie re n ,  wenn d ie  V e rh ä l tn i s s e  

in W i r k l i c h k e i t  v i e l  k o m p l i z i e r t e r  s in d .

S ch w ie r ige r  wird d ie  Umformung b e i  den Morphemen, 

be i  denen d ie  Wahl zwischen den v a r i i e r e n d e n  Akzent- 

e ig e n s c h a f te n  n i c h t  e in d e u t ig  von d e r  Umgebung abhängt.  

Hier  r e i c h t  es n i c h t  aus ,  d i e  bestehenden Klassen  umzu- 

formen, sondern es en ts teh en  a u f  jeden F a l l  neue K las -  

sen mit w ei t re ichenden  Konsequenzen.

Aus d e r  Forderung nach e i n e r  e in d e u t ig e n  K la s sen e in -  

t e i l u n g  f o l g t  10gi3ch, da3 zwei Morpheme dann und nur 

dann e i n e r  und derse lben  K lasse  angehören d ü r fe n ,  wenn 

s i e  s ic h  in a l l e n  F ä l le n ,  in denen s i e  in der  g le ichen  

Umgebung a u f t r e t e n ,  auch g l e i c h  v e r h a l t e n .  Wenn s ic h  

b e i s p i e l s w e i s e  d ie  beiden Morpheme ves e i -  und molod- 

( b e i  GARJDS be ide  " in accen tu é" )  vor dem Morphem 0.1״  v e r -  

schieden v e rh a l te n  ( v g l .  v e s , ëlv.l v s .  molod *o j) ,  so ge- 

hören s i e  entweder n i c h t  zu der  g le ichen  K lasse ,  oder 

e9 g i b t  zwei, zu versch iedenen  K lassen  gehörende Mor- 

pheme -0.1. Im e rs te n  F a l l  muß GARDEs K lasse  der  "mor- 

phèmes in acc en tu és"  w e i te r  u n t e r t e i l t  werden, im zwei- 

ten F a l l  müssen wir au f  d i e  E in h e i t  g ew isse r  Morpheme 

v e r z i c h t e n .  B isher  sprachen wir von e i n e m  Morphem 

—0.1 « das manchmal d ie s e ,  manchmal jen e  A kzen te igenschaf-  

ten h a t t e ,  j e t z t  haben wir zwei v e rsch ied en e  Morpheme,
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d ie  a l l e r d i n g s  liber d i e  g l e i c h e  Bedeutung verfügen und 

aus d e r  g le ic h e n  Phonemfolge bes tehen•

Eine so lch e  T eilung  e in e s  Morphems in zwei v e r s c h i e -  

dene Morpheme g l e i c h e r  Bedeutung s t e h t  im Widerspruch 

zu gängigen Verfahren d e r  I d e n t i f i z i e r u n g  und U n te r s c h e i -  

dung von Morphemen, denn gerade  h i e r  s p i e l t  d ie  Bedeu- 

tung d e r  Morpheme e ine  w ic h t ig e  R olle •  V e re in ig t  man 

d ie  beiden neuen Morpheme a b e r  wieder zum u rsp rü n g l ic h e n  

Morphem, s t e l l t  s i c h  au fs  neue d ie  Frage, wie e in e  E in-  

d e u t i g k e i t  d e r  K l a s s e n e i n t e i l u n g  zu e r r e i c h e n  s e i .  Die- 

s e r  c i r c u l u s  v i t i o s u s  l ä ß t  s i c h  nur  dann vermeiden, wenn 

wir d i e  e r s t e  Lösungsm öglichkeit  auswählen.

Die Konsequenzen d i e s e r  Lösung s o l le n  h i e r  n i c h t  im 

D e ta i l  u n te r s u c h t  werden, doch kann man mit H i l f e  f o l -  

gender Überlegungen S ch lüsse  über  d ie  Anzahl d e r  K la s -  

sen im en ts tehenden  Modell a b l e i t e n :  Die Anzahl der  

K lassen ,  denen d ie  Wurzelmorpheme zugeordnet  werden, 

wird in fo lg e  d e r  U n te r te i lu n g  zunehmen• Dies wird w ie-  

derum E in f luß  au f  d i e  Anzahl de r  Klassen haben, in d i e  

s i c h  S u f f ix e  und Flexionsendungen einordnen l a s s e n •  Die 

Anzahl d i e s e r  Klassen wird s i c h  v e rm u t l ich  verm indern ,  

da  J a  immer mehr In fo rm ationen  b e r e i t s  in d e r  K la s se n -  

Z u gehör igke i t  d e r  Stämme gegeben s in d .  F ührt  man d iesen  

Gedanken w e i t e r  f o r t ,  so kann man damit rechnen ,  daß 

zu g u t e r  L e tz t  d ie  Anzahl d e r  K lassen ,  zu denen d ie  Wur- 

zelmorpheme gehören, g rö ß e r  s e in  wird a l s  d ie  Anzahl 

d e r  K lassen ,  in d ie  S u f f ix e  und Flexionsendungen e in g e -  

o rd n e t  werden. In GARDEs System i s t  d ie  Lage gerade  um- 

g e k e h r t :  Dre i  Klassen von Wurzelmorphemen s tehen s ieben
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K lassen  von Flexionsendungen und Suff ixen  gegenüber» 

wenn man einmal von den Schwankungen der  Akzente igen- 

s c h ä f t e n  a b s i e h t .

Zusammenfassend kann man f e s t h a l t e n ,  daß es möglich 

i s t ,  a u f  der  Grundlage von GARDEs System ein neues Sy- 

stem zu k o n s t r u i e r e n ,  das a u f  denselben Grundamahmen 

b e r u h t  wie das System GARDEs, in dem abe r  a l l e n  K r i t i k -  

punkten Rechnung g e t rag en  i s t .  Darüber, wie komplex das 

neue System se in  könnte ,  i s t  ohne e ine  Durchführung der  

T ransfo rm ation  ke in e  Aussage möglich. Obwohl es s i c h e r  

i n t e r e s s a n t  wäre, das neue System genauer zu b e t r a c h te n ,  

wollen wir h i e r a u f  v e r z i c h t e n ,  weil  es uns s in n v o l l  e r -  

s c h e i n t ,  w e i te re  Voraussetzungen GARDEs abzuändern, d ie  

b i s h e r  noch n i c h t  a n g e t a s t e t  worden s in d .  H ie rau f  wer- 

den w ir  im folgenden A b sc h n i t t  genauer eingehen.

3 .2 .  G ru n d sä tz l ic h e  Überlegungen zur S t ru k tu r  komplexer 

Wörter

Wir wollen in diesem A b sc h n i t t  ze igen ,  daß es zweckmä- 

ß ig  i s t ,  d ie  S t r u k t u r  komplexer Wörter in a n d e re r  Wei- 

se a u fz u fa s s e n ,  a l s  das GARDE t u t .  Zu diesem Zweck wol- 

len  wir zunächst  e in ig e  g r u n d s ä t z l i c h e  Überlegungen über 

d i e  Analyse komplexer Wörter a n s t e l l e n ,  bevor wir uns 

mit  den Nach te i len  d e r  von GARDE gewählten Methode be-  

s c h a r t i g e n .

Ganz a l lgem ein  gesprochen ,  werden in der  L i t e r a t u r  

zu r  Wortbildung zwei Methoden verwendet,  um komplexe 

Wörter zu a n a ly s i e r e n .  Bei der  e r s te n  Methode h a n d e l t  

e9 9 ich  um d ie  Morphemanalvse, wie s i e  in i h r e r  k l a s s i -Tilman Berger - 9783954792375
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schea Form aus d e r  am erikanischen  s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  

T ra d i t io n  stammt ( v g l .  d ie  D a r s te l lu n g e n  von NIDA 194-9; 

HOCKETT 1958). Jedes  Wort wird dabei in minimale bedeu- 

tu n g s t rag en d e  Elemente, d i e  Morpheme, z e r l e g t .  Zu den 

E in z e lh e i t e n  des V erfahrens  s e i  a u f  d i e  genannten Werke 

verw iesen .  Nach Durchführung de r  Morphemanalyse z e i g t  

s ic h  dann, daß ein gegebenes Wort durch d ie  Zerlegung 

in Morpheme noch n i c h t  h in re ic h e n d  genau besch r ieben  

i s t .  Bei de r  Beschreibung d e r  D i s t r i b u t i o n  e in e s  gege- 

benen Morphems s t e l l t  s i c h  näm lich  h e rau s ,  daß n i c h t  

a l l e  Morpheme, d i e  mit diesem Morphem zusammen in einem 

Wort Vorkommen können, von g l e i c h e r  W ich t ig ke i t  s ind 

(v g l .  NIDA 1949, 8 6 f f . ) .  Oft  i s t  es möglich, e in e  F o l -  

ge von Morphemen, d i e  in einem Wort vorkommt, durch  ein  

Morphem zu e r s e t z e n ;  in einem so lchen  F a l l  b i l d e t  d i e  

f r a g l i c h e  Morphemfolge e inen  besonderen B e s t a n d t e i l  des 

Wortes, de r  f ü r  s i c h  genommen e in e  E in h e i t  d a r s t e l l t .  

Durch d e r a r t i g e  E rse tzungsproben  und andere  Verfahren 

i s t  es möglich, d i e  D i s t r i b u t i o n  von Morphemen mit H i l f e  

von , u n m i t te lb a re n  K o ns t i tu en ten *  zu b e sc h re ib e n .  Zu den 

E in z e lh e i t e n  des V erfah rens  s e i  w ieder a u f  NIDA v e rw ie -  

een ( v g l ,  d o r t  9Cff*)•  Als E rg ebn is  e r h a l t e n  w ir  e ine  

Beschreibung von Wörtern du rch  S trukturbäum e. Für d i e  

ru s s i s c h e n  Wörter vyplsyvat*  und s t i c h o t v o r e c  e r g i b t  

s ic h  b e i s p i e l s w e i s e  fo lgende  D a r s te l lu n g :

vy -  p i s  -  yva -  t* s t i c h  -  о -  t v o r  -  ec -  0
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Die zweite  Methode, m it  d e r  in v ie le n  D a rs te l lu ng en  

komplexe Wörter a n a l y s i e r t  werden, b e s t e h t  d a r in ,  kom- 

p lexe  Wörter a u f  e i n f a c h e r e  Wörter zurück zu führen ,  d ie  

mit  ihnen in einem i n h a l t l i c h e n  und formalen Zusammen- 

hang s te h e n .  Man s p r i c h t  dann davon, daß das komplexe 

Wort vom e in fach eren  " a b g e l e i t e t "  oder  durch es "m oti-  

v i e r t "  i s t .  D iese Vorgehensweise stammt aus der  t r a d i -  

t i o n e l l e n  Grammatik, in der  a l l e r d i n g s  der  A b le i tu n g s -  

b e g r i f f  o f t  ohne exakte  D e f i n i t i o n  verwendet w ird .  In 

der  so w je t isch en  L i n g u i s t i k  wurde e in e  so lche  D e f in i t io n  

e r s tm a ls  von VINCKUR (1946) angegeben. Wir werden au f  

d ie s e  D e f in i t io n  sowie a u f  andere  D e f in i t io n e n  des Ab- 

l e i t u n g s b e g r i f f s  im I I I .  K a p i t e l  genauer eingehen ( s .  

d o r t  S. 146) .  An d i e s e r  S t e l l e  wollen wir uns mit der  

F e s t s t e l l u n g  begnügen, daß durch  e in  noch genauer anzu- 

gebendes Verfahren e ine  g e r i c h t e t e  Beziehung zwischen 

Wörtern h e r g e s t e l l t  werden kann, d ie  wir s p ä t e r  a l s  

"Ableitungsbez iehung"  bezeichnen  werden.

Zwischen den beiden Methoden g i b t  es n a t ü r l i c h  e ine  

Reihe von Berührungspunkten. In v ie le n  D a r s te l lu n g e n ,  

so z .B . in den Akademiegrammatiken von 1970 und von 

1980, werden s i e  nebene inander  verwendet.  Insbesondere  

werden häu f ig  d ie je n ig e n  Elemente, durch  d ie  s ich  ein 

a b g e l e i t e t e s  Wort von dem Wort u n t e r s c h e i d e t ,  von dem 

es a b g e l e i t e t  i s t ,  a l s  Morpheme b e z e ic h n e t .

Wir wollen uns h i e r  n i c h t  in a l l e n  E in z e lh e i te n  mit 

den Untersch ieden  und Gemeinsamkeiten b e id e r  Verfahren 

b e sc h ä f t ig en  und auch n i c h t  e r ö r t e r n ,  welches Verfahren 

g e n e r e l l  zur Beschreibung d e r  Wortbildung b e s s e r  g e e ig -Tilman Berger - 9783954792375
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n e t  i s t .  Für d i e s e  F r a g e s t e l l u n g  s e i  au f  d ie  D iskuss ion  bei  

ARONOFF (1976, I f f . )  und PLANK (1981, 2 0 4 f f . )  verw iesen .

Wir wollen im fo lgenden davon ausgehen, daß d ie  beiden 

Verfahren im P r i n z i p  gle ichermaßen ih re  B erechtigung ha-  

ben. Zunächst s o l l  das Vorgehen GARDE3 in n e rh a lb  d i e s e r  

beiden Methoden e in g e o rd n e t  werden, dann werden w ir  uns 

der  Frage zuwenden, welche Methode fü r  unseren Zweck, näm- 

l i e h  f ü r  d ie  Beschreibung des Akzentsystems, b e s s e r  g ee ig -  

n e t  i s t .

Bei de r  Beschreibung d e r  Morphologie des Russischen 

verwendet GARDE a l s  g rund legende  E inh e i t  das Morphem.

Auf den e r s t e n  B lick  mag es den Anschein haben, a l s  be-  

gnügte e r  s i c h  dam it ,  jed e s  Wort a l s  l i n e a r e  K e t t e  von 

Morphemen anzusehen,  ohne es w e i te r  zu s t r u k t u r i e r e n .

Jedoch e n t h ä l t  d i e  U nte rsche idung  von 11mor gramm atica l"  

und "mot s t r u c t u r é "  einen Hinweis d a ra u f ,  daß GARDE in -  

n e rh a lb  d e r  W o r ts t ru k tu r  zwei Stufen u n t e r s c h e i d e t .  Of- 

fe n b a r  i s t  der  T e i l  e in e s  Wertes,  d e r  aus d e r  Wurzel, 

der  Flexionsendung und e v e n tu e l l  vorhandenen S uff ixen  

b e s t e h t ,  in einem gew issen ,  n i c h t  näher d e f i n i e r t e n  Sinn 

, s t r u k t u r i e r t e r *  a l s  das ganze Wort, zu dem auch P r ä f i x e  

und P o s t f i x e  gehören können. Worin das Wesen d i e s e s  Un- 

t e r s c h i e d e s  b e s t e h t ,  e r l ä u t e r t  GARDE in de r  "Grammaire 

ru s s e "  n i c h t .

Eine andere  A rb e i t  GARDEs (1978a),  d ie  e in e r  a l lg e m e i -  

neren P rob lem at ik  gewidmet i s t ,  h i l f t  uns ,  d i e s e  U n te r -  

Scheidung zu v e r s t e h e n .  GARDE knüpf t  in d i e s e r  A rb e i t  

an TESNlfeRE und andere  F o rsc h e r  an, d ie  v e r su c h t  haben, 

einen Zusammenhang zwischen d e r  Reihenfo lge  d e r  Wörter
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e in e s  S a tz e s  bzw. der  Morpheme e in e s  Wortes und den 8yn- 

t a k t i s c h e n  Beziehungen d i e s e r  Wörter bzw. Morpheme h e r -  

z u s t e l l e n .  Grundlage von GARDEs Überlegungen i s t  d ie  

D e f i n i t i o n  e in e s  fü r  Syntax  und Morphologie g le iche rm a-  

ßen g ü l t i g e n  D ependenzbegr i f fs .  D ie se r  B e g r i f f  wird dann 

a u f  komplexe S a tz -  und W or ts t ru k tu ren  angewandt und f ü h r t  

zu e i n e r  Reihe von Aussagen über  d i e  R eihenfo lge  der  E ie -  

mente. GARDE s c h l i e ß t  daran auch e in ig e  ty p o lo g isc h e  Be- 

t r a c h tungen an.

Im folgenden möchte ich außer de r  allgemeinen D ef i -  

n i t i o n  nur d i e  Überlegungen zur Morphologie d a r s t e l l e n ,  

da nu r  s i e  fü r  uns von I n t e r e s s e  s in d .  Außerdem werde 

ich  mich im w esen t l ichen  a u f  B e i s n ie l e  aus dem Russischen 

beschränken und d ie  ty r c lo g i s c h e n  Überlegungen nur  da 

d a r s t e l l e n ,  wo s i e  fü r  das V ers tändn is  n ö t i g  s in d .

Die a l lgem eine  D e f i n i t i o n  des D ependenzbegriffes  l a u -  

t e t  folgendermaßen (GARDE 1978a# 8 ) :  "Si  deux éléments 

s i g n i f i a n t s  A e t  В sont l e s  c o n s t i t u a n t s  immédiats d ’un 

syntagme ABf on d i t  que A dépend de В (ou que A e s t  sub- 

ordonné e t  В r é g i s s a n t )  quand l ' i n f o r m a t i o n  su r  l e s  r a p -  

p o r t s  sy n tax iq u es  e n t r e  l e  syntagme AB e t  ce qu i  l u i  

e s t  e x t é r i e u r  e s t  contenu dans В e t  non pas dans An.

Aus der  D e f in i t io n  i s t  zunächs t  e r s i c h t l i c h ,  daß GARDE 

s e i n e r  Betrach tung  n i c h t  n u r  d i e  Zerlegung e in es  gege- 

benen Wortes in Morpheme, sondern auch d ie  Zerlegung 

in u n m i t t e lb a re  K o n s t i tu en ten  su g ru n d e le g t .  Für d ie  

E in z e lh e i t e n  de r  K o n s t i tu e n te n a n a ly se  b e r u f t  e r  s i c h  

au f  HOCKETT (1958, 1 4 7 f f . ) .  Es i s t  d abe i  verw underl ich ,  

daß e r  von d e r  "procédure" HOCKETTs s p r i c h t ,  obwohlTilman Berger - 9783954792375
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HOCKETT gerade  kein  exak tes  Verfahren zur Analyse a n g i b t .  

Wir können abe r  davon ausgehen,  daß GARDE d ie  aus dem 

am erikanischen  S t ru k tu r a l i s m u s  stammende V erfah rensw ei-  

se vor Augen h a t ,  d i e  wir von NIDA ausgehend oben kurz  

s k i z z i e r t  haben.

Der B e g r i f f  des "Syntagmas" wird n i rgend s  genauer 

d e f i n i e r t .  Bei der  Anwendung a u f  d ie  Morphologie wird 

o f f e n b a r  je d e s  Wort, das aus mehr a l s  e inen Morphem be- 

s t e h t ,  a l s  Syntagma a u f g e f a ß t ,  ebenso auch a l l e  aus mehr 

a l s  einem Morphem bestehenden unm it te lba ren  K o n s t i tu e n -  

t e n ,  d i e  s i c h  im Laufe d e r  Analyse ergeben. Da d e r  Be- 

g r i f f  "Syntagma" be i  der  Anwendung au f  d ie  V e r h ä l tn i s s e  

in n e rh a lb  e in e s  Wortes r e c h t  ungewöhnlich k l i n g t ,  wird 

e r  von GARDS b e i  der  Behandlung de r  Morphologie verm ie-  

den, obwohl e r  einen grundlegenden B e s ta n d te i l  d e r  De- 

f i n i t i o n  b i l d e t .

Die D e f in i t i o n  d e r  Dependenz l ä ß t  s ich  in der  oben 

angegebenen Form n i c h t  d i r e k t  anwenden, w eil  e r s t  noch 

g e k l ä r t  werden muß, was es  genau h e i ß t ,  daß d ie  I n f o r -  

mation ־über d i e  s y n ta k t i s c h e n  Beziehungen zwischen dem 

Syntagma AB und dem, was auße rha lb  von ihm l i e g t ,  in 

В e n th a l t e n  i s t .  GARD3 g i b t  h i e r f ü r  d r e i  K r i t e r i e n  an 

(1978a, 8 ) :

"1) dans un co n te x te  donné, A peu t  ê t r e  supprimé, non 

B:

X(AB) ----► X(B) e t  non X(A)

2) dans un co n te x te  donné, A peut ê t r e  remplacé par  

a u t r e  chose,  В ne l e  peut  pas:

X(AB) — y X(A'B) e t  non X(AB')
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3) une m o d i f ic a t io n  du c o n te x te  e n t r a în e  un changement 

de B, non de A:

X(AB) — » Y(ABf ) e t  non Y(A״B) ״

Wie s i c h  be i  de r  Anwendung d e r  K r i t e r i e n  z e i g t ,  genügt 

es o f f e n b a r ,  wenn е іп ез  d e r  K r i t e r i e n  e r f ü l l t  i s t .  GARDE 

ä u ß e r t  s i c h  n i c h t  dazu, ob d ie  K r i t e r i e n  h i e r a r c h i s c h  

a u f e in a n d e r  aufbauen -  wenn 1 n i c h t  anwendbar, dann 2, 

wenn 2 n i c h t  anwendbar, dann 3 -  oder ob aus t h e o r e t i -  

sehen Gründen ein Widersnruch zwischen den K r i t e r i e n  

au sg e sc h lo s se n  i s t .

Wie GARDE s e l b s t  s a ę t  ( v g l .  GARDE 1978a, 13), gehör-  

chen d ie  Morpheme e in e s  Wortes s t r i k t e n  Regeln, weshalb 

s i c h  d ie  K r i t e r i e n  n i c h t  in a l l e n  F ä l len  anwenden l a s -  

sen .  Die F ä l l e ,  in denen d ie  Anwendung ohne Schw ier ig-  

k e i t e n  möglich i s t ,  z e r f a l l e n  in d r e i  Gruppen:

1. In dem "Syntagma", das aus dem Flexionsmorphem e ines  

Wortes und dem Rest des Wortes (dem 1,Stamm") b e s t e h t ,  

i s t  de r  Stamm vom Flexionsmorphem abhängig .  Das l ä ß t  

s i c h  mit H i l f e  des zweiten K r i te r iu m s  ze igen :  B e trach-  

t e t  man f ü r  das R uss ische  b e i s p i e l s w e i s e  das  Wort 

l e t a ļ - u t  im Kontext p t i e v  l e t a j - u t . so i s t  p t i e v  p o j - u t  

z u l ä s s i g  abe r  n i c h t  * ü t i e v  l e t a - e t . -  Da im Russischen 

nur  F lexionsendungen, aber  ke ine  F le x io n s p rä f ix e  vor-  

kommen, f o l g t  in d i e s e r  Art von "Syntagmen" immer das 

r e g ie r e n d e  Element dem r e g i e r t e n .  GARDE b ez e ich n e t  d i e -  

3e S t e l l u n g  a l s  "o rd re  c e n t r i p è t e " .

2. In den F ä l l e n ,  in denen der  Stamm e in e s  Wortes aus 

mehr a l s  einem Morphem b e s t e h t ,  kann e r  in zwei unm it
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t e l b a r e  K o n s t i tu e n te n  z e r l e g t  werden• Wenn es s i c h  be i  

einem d i e s e r  B e s t a n d t e i l e  um ein  w o r ta r tv e rä n d e m d e s  

A ff ix  ( " a f f i x e  d é r i v a t i o n n e l  t r a n s l a t i f " )  h a n d e l t ,  во 

i s t  d e r  andere  B e s t a n d t e i l  -  d e r  wieder a l s  "Stamm" be- 

z e ic h n e t  wird -  von diesem A f f ix  abhängig* Für das Rus- 

s i s c h e  f o l g t  d i e s e  Behauptung wieder mit H i l f e  des zwei- 

ten K r i t e r iu m s .  B e i s p ie l s w e i s e  kann man in einem Kontext 

des Wortes r a v e n - s tv - o  den Stamm raven -  durch  ed ln -  e r -  

s e t z e n ,  ab e r  es I s t  n i c h t  m öglich ,  einen Kontext anzu- 

geben, in dem man - s t v -  durch - J a -  e r s e tz e n  könn te ,  so 

daß an d ie  S t e l l e  von ra v en s tv o  das Verb ra v n ja t*  t r i t t .

-  Auch in diesem F a l l  l i e g t  immer "o rd re  c e n t r i p è t e "  

vor ,  w e i l  es  im Russischen nu r  w o r ta r tv e rän d e rn d e  Suf-  

f i x e ,  a b e r  k e in e  w o r ta r tve rände rnden  P r ä f ix e  g i b t .

3. Die d r i t t e  Kla99e von "Syntagmen", b e i  denen das Ab- 

h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s  e i n d e u t ig  f e s t g e s t e l l t  werden kann, 

umfaßt d i e  Komposita, d .h .  d i e  Wörter, d i e  J e w e i ls  aus 

zwei Wurzeln b e s te h e n .  Zur Klärung d e r  Richtung der  De- 

pendenz v e rw e is t  GARDE a u f  p a r a l l e l e  Erscheinungen de r  

Syntax: So s e i  b e i s p i e l s w e i s e  im Wort 31ovoobrazovan le  

der  zw e i te  B e s t a n d t e i l  d e r  r e g ie r e n d e ,  w eil  auch in der  

t r a n s f o r m ie r t e n  Verbindung ob razovan ie  s lo v  das Wort 

obrazov a n ie  das r e g ie re n d e  s e i .  Diese Argumentation nimmt 

a u f  k e in e s  der  d r e i  K r i t e r i e n  Bezug, ohne daß k l a r  w ird ,  

warum GARDE d ie s  h i e r  t u t .  Auf e ine  E rö r te ru n g  der  Un- 

k l a r h e i t  kann ab e r  v e r z i c h t e t  werden, da d ie  Behauptung 

auch m it  H i l f e  des e r s t e n  K r i te r iu m s  nachgewiesen wer-  

den kann. Es g i b t  K ontex te ,  in  denen s lovoobrazovan le  

durch obrazovan ie  e r s e t z t  werden kann, ab e r  n i c h t  durch
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s l o v o . -  Laut GARDS e r g i b t  e ine  Überprüfung a l l e r  Typen 

von Komposita des R uss ischen ,  daß auch h i e r  immer d a r  

r e g i e r e n d e  B e s t a n d te i l  dem r e g i e r t e n  f o l g t .

Die d r e i  behandelten F ä l l e  führen j e w e i l s  zu einem 

analogen  Ergebnis ,  nämlich dem "o rd re  c e n t r i p è t e " ,  aber  

s i e  schöpfen n i c h t  a l l e  möglichen F ä l l e  au s .  Noch zu 

un te rsu ch en  sind d ie j e n ig e n  S u f f ix e ,  d i e  n i c h t  w o r t a r t -  

verändernd wirken, und d ie  P r ä f ix e ,  d i e ,  wie b e r e i t s  

erwähnt,  s ä m t l ic h  n ic h t  w or ta r tv e rän d e rn d  s in d .  In man- 

chen Sprachen rechnen h i e r h e r  auch d ie  P l u r a l a f f i x e ,  

d i e s e r  F a l l  kann aber u n b e r ü c k s i c h t ig t  b l e ib e n ,  weil  

ic  R uss ischen  Kasus und Numerus immer mit demselben 

S u f f ix  ausgedrück t  werden.

Um in den verble ibenden Fällen  Uber d ie  Richtung der  

Dependenz zu en tsche id en ,  s c h l ä g t  GARDS e in e  E x t ra p o la -  

t ion  "vom Bekannten zum Unbekannten" vor ( v g l .  GARDS 

1978a, 18): Wenn in e in e r  Sprache in a l l e n  F ä l l e n ,  in 

denen s i c h  d ie  Richtung d e r  Abhängigkeit  e in d e u t ig  f e s t -  

s t e l l e n  l ä ß t ,  d i e s e lb e  Richtung v o r l i e g t ,  so wird d ie s e  

Richtung auch fü r  d ie jen ig en  F ä l l e  f e s t g e l e g t ,  in denen 

ke ine  e in d e u t ig e  Entscheidung möglich i s t .  Kommen in 

e i n e r  Sprache hingegen be id e  Richtungen vor ,  so l ä ß t  

s i c h  d i e s e s  Verfahren n i c h t  anwenden. Es i s t  in solchen 

F ä l le n  unmöglich, eine Aussage über d i e  H ie r a rc h ie  der  

b e t re f fe n d e n  Morpheme zu t r e f f e n .

Für das Russische l ä ß t  s i c h  d ie s e  E x t ra p o la t io n  l e i c h t  

d u rchführen :  In a l l e n  oben b e t r a c h t e t e n  Fä l len  f o l g t e  

das r e g ie re n d e  Morphem dem r e g i e r t e n  nach, a l s o  g i l t  

das auch be i  den verb le ibenden  F ä l l e n ,  nämlich den n i c h t
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wortartverändernden Suffixen und den P rä f ix e n .  Das be-  

d e u t e t ,  daß b e i s p ie l s w e is e  in dem Wort kot-ënok das Suf- 

f i x  -ënok den reg ie rend en ,  und der  Stamm k o t -  den r e g i e r -  

ten B e s ta n d te i l  d a r s t e l l t .  Ebenso f o l g t  fü r  das B e i s p ie l  

o t - k r y - f  « daß das P rä f ix  o t -  von k ry -  abhängt.

Am Ende s e in e r  Ausführungen nimmt GARDE se in e  gene- 

r e l i e  Aussage wieder ein wenig zurück. Er sa g t ,  daß es 

im Russischen F ä l l e  gebe, in denen s ic h  ein n i c h t  w ort-  

a r tv e rä n d e m d e s  S u f f ix  und ein  P rä f ix  semantisch seh r  

ä h n l ic h  se ie n ,  während s i e  s i c h  in bezug auf d ie  Abhän- 

g ig k e i t  verschieden v e r h i e l t e n .  So seien b e i s p ie l s w e i s e  

d ie  Bedeutungen von s -  in s d u r l f  und von -nu-  in kivnut» 

sehr  äh n l ich ,  dennoch s e i  s -  in sdur i t*  ein r e g i e r t e s  

Morphem, -nu-  in kivnut* hingegen ein r e g ie re n d e s .  Die-  

s e r  S achverha l t  v e ran laß t  GARDE zu der  F e s t s t e l l u n g ,  

daß s ic h  die  D e f in i t io n  des "o rd re  c e n t r i p è t e ” und s e i -  

nes Gegenstücks, des "ordre  c e n t r i f u g e " ,  au f  d ie  Wurzeln 

und d ie  w ortar tverändem den S u ff ix e  beschränken s o l l e  

(v g l .  GARDE 1978a, 19).

Diese Einschränkung erschw ert  e ine B eur te i lung  d e r  

Ergebnisse der  Untersuchung. Dennoch kann man j e t z t  e r -  

k l ä r e n ,  warum d ie  P rä f ix e  in d e r  "Grammaire ru s s e "  n i c h t  

zum "mot s t r u c tu r é "  gerechnet  werden: Eine e in d e u t ig e  

S t ru k tu r ie ru n g  des der  Wurzel vorangehenden T e i l s  des 

Wortes i s t  n i c h t  möglich, wenn man auf  d ie  "E x tra p o la -  

t io n "  v e r z i c h t e t .

Man müßte j e t z t  a l l e r d i n g s  erwarten ,  daß auch d ie  

n i c h t  wortartverändernden S u f f ix e  n ic h t  zum "mot s t r u c -  

tu re "  gerechnet  werden. H ie rau f  v e r z i c h t e t  GARDE a l l e r -
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d in g s ,  w ahrsche in l ich  desha lb ,  weil  d ie s e  Su ff ixe  eben- 

so wie d ie  w ortar tverändem den S uff ixe  zwischen Wurzel 

und Flexionsendung stehen und l e i c h t e r  in d ie  S t ru k tu r  

einbezogen werden können. Die P o s t f ix e  werden im A r t i -  

k e l  von 1978 n i c h t  behande l t .  Da s i e  nur eine u n te rg e -  

o rd n e te  Rolle  sp ie le n ,  wollen wir h i e r  n ic h t  näher d a r -  

a u f  eingehen, in welcher Weise s i e  b e r ü c k s i c h t ig t  wer- 

den könnten.

Von besonderem In t e r e s s e  i s t  fü r  uns, welche Konse- 

quenzen s ich  fü r  d ie  allgemeine W orts t ruk tu r  aus GARDEs 

Überlegungen folgern l a s s e n .  Zunächst einmal muß aber 

a u f  e ine  Besonderheit  hingewiesen werden, d ie  d ie  Be- 

handlung d ie s e r  F rag e s te l lu n g  e rschw er t .  Obwohl GARDE 

in s e in e r  D ef in i t ion  ausd rü ck l ich  von den unm itte lbaren  

K o ns t i tuen ten  ausgeh t,  aus denen s ich  Wörter zusammen- 

s e t z t e n ,  s p r ic h t  er  s p ä t e r  nur noch von Beziehungen 

zwischen Morphemen. Dies z e ig t  s ich  auch bei  der  Ver- 

wendung der Termini ,*Wurzel", "Suff ix"  usw. Sine solche 

Vermischung hat  nun zur Folge, daß s ich  verschiedene 

Arten von K o n s t i tuen ten s t ru k tu ren  in einen Tvrus zusam- 

menfassen la s sen ,  ohne da£ d ie s  e x p l i z i t  erwähnt würde. 

B e isp ie l sw e ise  fü h r t  d ie  Tatsache, daß nach GARDEs An- 

s i c h t  im Russischen immer das reg ie ren d e  Element dem 

r e g i e r t e n  f o l g t ,  dazu, daß den beiden K odst i tuen tens truk-  

tu ren

A B C  A B C

f a k t i s c h  nur d ie  folgenden Deoendenzs t ruk tu ren  e n t s p re -
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chen können (de r  P f e i l  f ü h r t  j e w e i l s  vom reg ie ren d en  

Element zum r e g i e r t e n ) :

A B C  A B C

Wählt man a l s  E in h e i ten ,  zwischen denen d ie  Dependenz- 

beziehung h e r g e s t e l l t  wird ,  s t a t t  der  K o n s t i tu en ten  d ie  

Morpheme, so f a l l e n  beide B i ld e r  zusammen;

A B C  A B C

Die Unterschiede in der  K o n s t i t u e n te n s t r u k tu r  werden 

a lso  ve rw isch t .

Es s t e l l t  s ich  nun d ie  Frage, ob d ie s e  U n te rsch ied e  

bei  d e r  Betrachtung des Akzents überhaupt von W ich t ig -  

k e i t  s i n d .  Man könnte vermuten, daß unabhängig von e i n e r  

kom pliz ie r ten  S t ru k tu r ,  in d e r  d ie  Morpheme e in es  Wortes 

verbunden s ind ,  dennoch fü r  den Akzent nur  d ie  l i n e a r e  

Reihenfolge ausschlaggebend i s t*  An dem folgenden B e i-  

s p i e l  s o l l  g ez e ig t  werden, daß es s in n v o l l  i s t ,  von e in e r  

solchen Annahme abzugehen und s t a t t d e s s e n  d ie  K o n s t i t u -  

en tenzerlegung a l s  Grundlage zu wählen•

Das P rä f ix  vy-  i s t ,  wie auch GARDE erwähnt ( v g l ,  GARDE 

1980, 121), in e in e r  Reihe von Fällen  b e t o n t ,  während 

d ie s  f ü r  d ie  übrigen V erba lp rä f ix e  n i c h t  g i l t  ( v g l .  d ie  

Wörter v 'y j  t i « v ' y p i s a t * , v ' y v e t r i f  gegenüber za.ļ t 91« 

naois  *at*« p r o v * e t r i t f ) .  Daß das n ic h t  g e n e r e l l  g i l t ,  

zeigen B e isp ie le  wie wchod 1 i t * . w p * i s y v a t * » w v * e t r i v a t »  . 

GARDE sag t  dazu, daß das P rä f ix  vy-  "dans l e s  ve rbes  p e r -Tilman Berger - 9783954792375
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f e c t i f s  e t  l e u r s  d é r iv é s "  be to n t  8ѳі  (1980, 121). Zur 

Erk lärung  des u n te r s c h ie d l ic h e n  Akzentverhal tens  wird 

a l s o  e ine  E igenschaf t  des gesamten Wortes herangezogen, 

d i e  s i c h  weder zu einem einze lnen  Morphem noch zu der 

Morphemstruktur des Wortes in Beziehung setzen l ä ß t .  

Demgegenüber l ä ß t  s ich  d ie  u n t e r s c h ie d l i c h e  Betonung 

zu r  Morphemstruktur in Beziehung se tz e n ,  wenn man d ie -  

se  mit H i l f e  des Konst i tuentenm odells  b e s c h re ib t .  Für 

d i e  beiden Wörter w ü '  iavvat* und v ’yp isa t*  e rha l ten  

w ir  b e i s p ie l s w e i s e  d ie  beiden D ars te l lungen :

w  -  p i s  -  yva -  t* vy -  p i s  -  a -  t•

II
Wie oben beschr ieben ,  würden d ie  beiden Dars te l lungen  

b e i  GARDE zusammenfallen. Zur Beschreibung des Akzent- 

V e rh a l t e n s  von vv- s o l l t e  man aber den Unterschied au f -  

r e c h t e r h a l t e n .  In der Terminologie NIDAs könnte man 

sagen, daß vv- dann b e ton t  i s t ,  wenn es einen der  beiden 

u n m it te lb a ren  K onst i tuenten  des Stammes d a r s t e l l t ,  und 

daß das P rä f ix  in a l len  anderen Fällen  unbetont  i s t .  

Unter , Stamm1 verstehen  wir dabei den Teil  des Wortes, 

d e r  ü b r i g b l e i b t ,  wenn man d ie  Flexionsendung s t r e i c h t  

( v g l .  NIDA 194-9* 83) .  Mit e in e r  d e r a r t ig e n  Aussage l i e -  

13e s ic h  d i e  Betonung der  mit vv- p r ä f i g i e r t e n  Verben 

b esc h re ib en .  Für d ie  Nomina müßten z u s ä tz l i c h e  F e s t s t e i -  

lungen g e t ro f f e n  werden, au f  deren D e f in i t io n  w ir  ver-  

z ich ten  wollen .  S3 s e i  d a rau f  hingewiesen, daß bei e iner  

solchen D ars te l lun g  d ie  Aussage benu tz t  wird, daß es 

s i c h  be i  in w . j t l  und -chod-  in w ch o d it* um das-Tilman Berger - 9783954792375
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se lb e  Morphem h a n d e l t .  Eine so lch e  A ssage 1 s t  ln NIDAs 

System u np rob lem a t isch ,  b e i  GARDE hingegen au sg e sc h lo s -  

sen .

Ähnliche Überlegungen l a s s e n  s ic h  anhand d e r  zusam- 

mengesetzten S u b s ta n t iv e  a n s t e l l e n .  Ich möchte h i e r a u f  

n i c h t  näher  e ingehen ,  sondern nur  d a rau f  h inw eisen ,  daß 

GARDE immer nur  von "deux r a c i n e s "  s p r i c h t  und den P a l l ,  

daß B e s t a n d t e i l e  e in e s  zusammengesetzten Wortes i h r e r -  

s e i t s  komplex s e in  können, n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t .  Für 

d iesen  F a l l  g e l t e n  t a t s ä c h l i c h  andere  Gesetzmäßigkeiten 

( v g l .  A b sch n i t t  3 .1 •  des IV. K a p i t e l s ) .

Wir sind a l s o  zu dem Ergebnis  gekommen, daß es s in n -  

v o l l  i s t # b e i  den s t ä rk e re n  Aussagen über d ie  W orts truk-  

t u r ,  d ie  s i c h  durch  d i e  K o n s t i tu e n te n a n a ly s e  ergeben, 

zu b le ib en  und n i c h t  zu e i n e r  Auffassung des Wortes a l s  

K ette  von Morphemen überzugehen .  Damit i s t  abe r  noch 

n i c h t  e n ts c h ie d e n ,  ob fü r  u n se re  Zwecke g e n e r e l l  d i e  

Zerlegung von Wörtern in Morpheme oder d i e  Beschreibung 

d e r  Wortbildung m it  H i l f e  d e r  A ble i tungsbeziehung v o r -  

zuziehen i s t .

Um d ie s e  Frage zu e n t s c h e id e n ,  wenden w ir  uns noch 

einmal einem B e i s p i e l  zu, das  wir an an d e re r  S t e l l e  be-  

r e i t s  beh an de l t  haben ( s . o .  S. 50) .  Wir b e t r a c h te n  d i e -  

jen  igen F ä l l e ,  in denen einem Verbum a u f  - l t »  ein  mas- 

k u l in e s  S u b s ta n t iv  g e g e n ü b e r s t e h t ,  das denselben Stamm 

(im oben d e f i n i e r t e n  S inn) a u f w e i s t  wie d ie s e s  Verbum. 

Vgl. fo lgende  B e i s p i e l e :

dym, d 'yma vs .  dym*l t * . dym1 i t

chod, ch*oda vs .  chod1 i t * « c h ' o d i tTilman Berger - 9783954792375
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r v b ' a k , r y b a k ' a  v s .  r y b ’a c i t * , r y b , а с i t

uch*od« u c h ,oda v s .  uchod1 i t * « uch fo d l t

Wie oben erwähnt,  s ind d i e  g e g e n se i t ig e n  Beziehungen 

zwischen dem A kzen tverha l ten  d e r  s i c h  en tsprechenden  

S u b s ta n t iv e n  und Verben n i c h t  e in fa c h  zu b e sc h re ib e n .

Wir haben abe r  g e z e i g t ,  da2 d i e j e n ig e n  F ä l l e ,  in denen 

das  S u b s ta n t iv  ein zu dem entsprechenden  Verbum gehören- 

des  Nomen a c t i o n i s  i s t ,  in  bezug a u f  den Akzent e ine  

k l a r  abgegrenz te  und r e l a t i v  l e i c h t  zu beschre ibende  

Untergruppe b i ld e n ,  und zwar unabhängig davon, ob es 

s i c h  um p r ä f i g i e r t e  Verben und S u b s ta n t iv e  h a n d e l t  oder 

n i c h t .

Wir wollen nun nachprüfen ,  welches de r  beiden uns 

zur Verfügung stehenden Modelle b e s s e r  g ee ig n e t  i s t ,  

den Untersch ied  zwischen Nomina a c t i o n i s  und anderen 

S ubs tan t iven  zu b e sc h re ib e n .  Wie man l e i c h t  sehen kann, 

ergeben s i c h  be i  der  Verwendung des K o ns t i tuen tenm odel ls  

S ch w ie r ig k e i te n .  Die beiden Wortpaare dvm/ d v ^ 1 l t*  und 

chod/ chod1 it*  v e rh a l te n  s i c h  in bezug a u f  d ie  X o n s t i tu -  

en ten an a lv se  g l e i c h ,  obwohl im zweiten F a l l  ein Nomen 

a c t i o n i s  v o r l i e g t  und im e r s te n  n i c h t  (m it  dem Svmbol 

110" bezeichnen wir  d ie  Nullendung des Nom.Sg.):

00060829
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dym -  0 dym -  i  -
1__1 L I

:* chod -  0 choc -  i  -  t
ו 1 ו 1

1_
Auf d e r  anderen S e i t e  haben d ie  beiden Wortpaare chod/  

chod1 i t*  und u c h 1od/ uchod 1 it*  n i c h t  d ie  g l e i c h e  S t ru k -  

t u r ,  obwohl beide Male Nomina a c t i o n i s  v o r l i e g e n :
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и ־־ chod -  0 и -  chod -chod -  i  -  t*
L1___ I

Das K o n s t i tu en ten m o d e l l  i s t  o f f e n b a r  u n g e e ig n e t ,  so lche  

B e i s p ie l e  adäquat  zu b e s c h re ib e n ,  wie s i c h  das auch schon 

oben b e i  de r  E rö r te ru n g  von Lösungsmöglichkeiten i n n e r -  

h a lb  von GARDEs System g e z e ig t  h a t  ( v g l .  S. 5 3 ) .  Es i s t  

in jedem F a l l  n ö t i g ,  K u n s t g r i f f e  anzuwenden und b e i s p i e l s  

weise w e i t e r e  Nullmorpheme einzufUhren ( s . o . ;  v g l .  zu

In dem System, das s i c h  mit H i l f e  de r  A b le i tu n g sb e -  

Ziehung e r g i b t ,  g i b t  es e ine  w e s e n t l i c h  e in f a c h e re  Mög- 

l i c h k e i t ,  d ie  beschr iebenen  S ch w ie r igk e i ten  a u fz u lö s e n .  

A l le  herkömmlichen D e f in i t io n e n  d e r  A b le i tungsbez iehung  

( v g l .  dazu K a p i t e l  I I I )  ergeben näm lich  u n t e r s c h i e d l i -  

che Richtungen d e r  A b le i tungsbez iehung ,  j e  nachdem, ob 

e in  Nomen a c t i o n i s  v o r l i e g t  o d er  n i c h t :  choâ i s t  von 

chod1 i t*  a b g e l e i t e t  und en tsprechend  auch u c h , od von 

uchod1 i t*  « während b e i  den anderen B e isp ie len  d ie  R ieh -  

tung umgekehrt i s t ,  so daß a l s o  dym1 i t»  von dvtn a b g e l e i -  

t e t  i s t  und r y b ' a c i f  von r y b 1a k . Auch d i e  von uns v o r -  

g e l e g t e  neue D e f in i t i o n  de r  A ble i tungsbez iehung  e r g i b t

Der V erg le ich  d e r  beiden M öglichkeiten z e i g t  uns, 

daß es f ü r  d ie  Zwecke d e r  Beschreibung des Akzents s i n n -  

v o l l  i s t ,  d i e  Bildung komplexer Wörter mit  H i l f e  der  

A ble i tungsbez iehung  zu b esch re iben  und n i c h t  d i e  Metho-

diesem Punkt auch MEL״ ČUK 1971)

d i e s e l b e  S i t u a t i o n

de d e r  K o n s t i tu e n te n a n a ly s e  zu verwenden.
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Die Beschreibung de r  Wortbildung mit  H i l f e  d e r  A b le i -  

tungsbeziehung h a t  zwei Konsequenzen, a u f  d i e  ich  h i e r  

noch kurz eingehen möchte. Zunächst muß man f e s t h a l t e n ,  

daß d ie  Beschreibung komplexer Wörter um fangre icher  und 

k o m p l iz i e r t e r  w ird ,  a l s  das b e i  d e r  Anwendung d e r  Mor- 

phemanalyse d e r  F a l l  i s t .  O ft  i s t  näm lich  e in  komplexes 

Wort von seinem a b le i t e n d e n  Wort durch  z w e i  Mor- 

pheme u n te r s c h ie d e n ,  ohne daß e ine  t h e o r e t i s c h  denkba- 

r e  Zwischenstufe  t a t s ä c h l i c h  b e l e g t  i s t .  B e isp ie l sw e ise  

i s t  vmes״a t e l » 3 tvo  d i r e k t  von vmes, at*  a b g e l e i t e t ,  ohne 

daß ein Wort wie *vraesatel* e x i s t i e r t .  Anders a l s  be i  

d e r  Morphemanalvse, in d e r  e ine  H in te re in a n d e r s c h a l tu n g  

d e r  S u ff ix e  - t e l * -  und - s t v -  un p ro b lem at isch  i s t ,  muß 

man h i e r  ein besonderes  S u f f ix  - t e l *  s t v -  a n s e tz e n .  Wir 

werden im folgenden K a p i t e l  e in  Verfahren vo rsch lag en ,  

wie s ic h  so lche  F ä l l e  am s i n n v o l l s t e n  in ein e in fa c h e -  

r e s  System e in b e t te n  l a s s e n .

Auf der  anderen S e i t e  ergeben e i c h  auch Probleme mit 

d e r  Unterscheidung zwischen F lexion und D e r iv a t io n .  Ohne 

daß wir b i s h e r  genauer a u f  den B e g r i f f  des 1W ortes״ e in -  

gegangen sind ( v g l .  dazu S. H 3 f f . ) ,  i s t  doch e i n s i c h t i g ,  

daß wir Ableitungabeziehungen n i c h t  zwischen e inze lnen  

Elementen von F lexionsparadigmen h e r s t e i l e n  w o llen ,  son- 

dern zwischen R epräsen tan ten  d e r  Paradigmen, d i e  o f t  a l s  

, Lexeme1 b eze ich ne t  werden. GARDE b eh a n d e l t  zwar Flexion 

und D er iva t ion  in s e i n e r  "Grammaire ru s s e "  auch g e t r e n n t ,  

ab e r  vom Standpunkt d e r  Zerlegung in Morpheme b e s t e h t  

zwischen den beiden Ebenen ke in  fundam enta le r  Untersch ied  

Anders h i e r :  Die F lexion  paß t  a l s  Ganze n i c h t  in  das
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System von Ableitungen und muß g e t r e n n t  b eh an d e l t  wer- 

den• D ies  s c h l i e ß t  n i c h t  au s ,  daß zwischen den Akzent-  

V e rh ä l tn is s e n  in d e r  D e r iv a t io n  und denen in d e r  F lexion  

e in e  Beziehung b e s t e h t ,  wie das  in den m eis ten  A rbei ten  

von vo rn eh e re in  angenommen wird• Die Art d e r  Behandlung 

f ü h r t  jedoch dazu, daß d ie  be iden  Ebenen voneinander 

g e t r e n n t  werden• Zu d i e s e r  F r a g e s t e l l u n g  werden wir b e i  

de r  Behandlung d e r  A rb e i ten  REDfKINs kommen.

Zum Abschluß d i e s e s  A b s c h n i t t s  möchte ich  k u rz  a u f  

e in e  zuaammenfassende Bewertung d e r  Konzeption GARDEs 

zurückkommen• Nach d e r  s e h r  a u s fü h r l ic h e n  Besprechung, 

in deren V erlauf  v i e l e  Veränderungen vorgesch lagen  wur- 

den, mag es den Anschein haben, daß GARDEs Konzeption 

so a n g r e i f b a r  i s t ,  daß man ebenso gu t  jede  andere  Be- 

Schreibung des ru s s i s c h e n  Akzents a l s  Ausgangspunkt f ü r  

u nse re  Überlegungen h ä t t e  verwenden können• D ie se r  E in-  

druck i s t  f a l s c h •  GARDEs "Grammaire ru s s e "  nimmt in d e r  

Entwicklung der  synchronen A kzen to log ie  des R uss ischen  

e ine  besondere  S t e l l e  e i n ,  da in diesem Werk das gesam- 

t e  r u s s i s c h e  Akzentsystem e r s tm a l s  konsequent  a u f  e i n i -  

ge wenige P r in z ip ie n  zu rü c k g e fü h r t  wurde• GARDEs Schwä- 

che l i e g t  in der  Begründung d i e s e s  Systems, d i e  s i c h  

zu seh r  a u f  Analogien mit ä l t e r e n  Sprachzuständen s t ü t z t •  

Die Synthese  des Akzentsystems w irk t  s e h r  überzeugend, 

demgegenüber i s t  au f  d ie  Analyse zu wenig Aufmerksam- 

k e i t  verwendet worden• Die E i n h e i t l i c h k e i t  d e r  Konzep- 

t io n  GARDEs heb t  s e in e  D a r s te l lu n g  über  d ie  a n d e re r  

Autoren h inaus•
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4. Andere Beschreibungen des r u s s i s c h e n  Akzentsystems

In dem vo r l ieg en den  A b sc h n i t t  s o l l  d ie  Behandlung des 

ru s s i s c h e n  Akzentsvstems b e i  v i e r  w e i te ren  Autoren be-  

sprochen werden. Dabei h a n d e l t  es s i c h  um d ie  Monogra- 

phien von RED*KIN (1971) und STRAKOVA (1978),  um einen 

A r t i k e l  von LOPATIN (1981) sowie um d ie  D a r s te l lu n g  des 

u r s l a v i s c h e n  Akzentsystems b e i  DYBO (1981).  Іл  l e t z t e n  

F a l l  kann es s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  nur darum gehen, d ie  

Methode DYB03, n i c h t  ab e r  s e in e  E rgebnisse  zu d i s k u t i e -  

r e n .

Wie RED’ KIN (1971, 3) s e l b s t  s a g t ,  i s t  s e in e  D a r s t e l -  

lung h a u p ts ä c h l i c h  f ü r  p r a k t i s c h e  Zwecke bestimmt. Aus 

diesem Grunde werden im ganzen Buch Ausnahmen und K las -  

sen von Wörtern, d i e  einem unproduktiven  Akzentmuster 

zugerechne t  werden, v o l l s t ä n d i g  a u f g e z ä h l t .

Sin g roßer  T e i l  von RED'KINs D a r s te l lu n g  i s t  dem F le -  

x ionsakzen t  gewidmet. Dem F lex ionsparadigm a je d e s  Wortes 

wird s e in e  "Akzentkurve" ( " a k c e n tn a ja  k r i v a j a " )  zugeord- 

n e t ,  d ie  se in  A kzen tverha l ten  b e s c h r e i b t .  Die V er te i lu n g  

und P r o d u k t i v i t ä t  d e r  ve rsch iedenen  Akzentkurven wird 

ansch ließend  f ü r  jede  F l e x io n s k la s s e  ( d .h .  f ü r  a l l e  De- 

k l i n a t io n e n  und Konjugationen)  u n t e r s u c h t .  Wie NEWEKLOW- 

SKY (1975# 1 2 0 f f . )  in s e i n e r  Rezension g e z e ig t  h a t ,  l ä ß t  

s i c h  d ie  t e i l w e i s e  r e c h t  k o m p l iz ie r t e  Sys tem atik  v e r e in -  

fachen .  Wir wollen a u f  d i e s e  P rob lem atik  h i e r  n i c h t  

w e i t e r  eingehen.

Der D e r iv a t io n s a k z e n t  wird von RSD’KIN mit H i l f e  der  

Able i tungsbez iehung  b e s c h r ie b e n ,  so wie wir das  im vor-  

angehenden A b sch n i t t  g e f o r d e r t  haben. Dabei wird über
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den B e g r i f f  der Ableitung n i c h t s  w e i te r  g e sa g t ,  sondern 

e r  wird a l s  gegeben v o ra u s g e s e tz t .  Die Erm it t lung  von 

Suffixen e r f o l g t  v ö l l i g  mechanisch: D iejenigen Elemente 

des a b g e le i t e t e n  Wortes, d ie  in a l l e n  Wortformen des 

Paradigmas des ab le i ten d en  Wortes a u f t r e t e n ,  werden zum 

Stamm gerechne t ,  a l l e s  Übrige zum S uff ix  (v g l .  RED’KIN 

1971, 46). RED*KI5 kommt au f  d ie s e  Weise b e i s p ie l s w e is e  

zu d r e i  verschiedenen Suff ixen  - t e l * , - a te i*  und - i t e l * :

- t e l*  z.B. in d e la t e l*  ( v g l .  d e l a t * « d e l a j u , d e l a l ) 

- a te i*  z.B. in p i s a t e l*  ( v g l .  p i s a t * , p i s u . p i s a i ) 

- i t e l *  z.B. in u c i t e l*  ( v g l .  u c i t * . ucu. u c i l )

Diejenigen F ä l l e ,  in denen s i c h  das a b le i t e n d e  und das 

a b g e l e i t e t e  Wort n ic h t  durch ein Affix  un te rsche iden  

(d .h .  wenn ein "N u l la f f ix "  v o r l i e g t ) ,  sowie d ie  zusam- 

mengesetzten Wörter werden von RED’ KIN n i c h t  behande l t .

Zur Unterscheidung homonymer Su ff ixe  b ed ien t  s ic h  

RED’KIN r e l a t i v  e in fa c h e r  K r i t e r i e n ,  d ie  s ich  au f  d ie  

Wortart  des ab le i tenden  Wortes oder au f  d ie  Bedeutung 

des a b g e le i t e te n  Wortes beziehen (v g l .  R2D*KIN 1971, 

4 7 f . ) .  An manchen S te l le n  h a t  es a l l e r d i n g s  den Anschein, 

a l s  werde der  Akzent s e l b s t  a l s  K ri ter ium  verwendet, so 

b e i s p ie l s w e is e  be i  der  Unterscheidung von S ubs tan t iven ,  

d ie  m i t t e l s  des S u f f ix es  - ec von Adjektiven au f  - ly.1/ - l o j  

g e b i ld e t  werden, und von S u b s tan t iven ,  d ie  m i t t e l s  des 

S u ff ix es  - 1 ec von Verben g e b i l d e t  werden (v g l .  REDfKIN 

1971, 50).

Bei der  K la s s i f i z i e r u n g  d e r  S u f f ixe  u n te r s c h e id e t  

RED*KIN zunächst zwischen dem "beweglichen" und dem 

"unbeweglichen" Paradigma ( v g l .  RED*KIN 1971, 4 5 f . fTilman Berger - 9783954792375
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6 7 f . ,  I 6 0 f . ) .  Ein S u ff ix  wird dann dem unbeweglichen 

Paradigma zugeordnet,  wenn s ic h  a l l e  Wörter, d ie  mit 

s e i n e r  H i l f e  a b g e l e i t e t  s in d ,  bezüglich  des Akzents 

g l e i c h  verhal ten*  D ieser  B e g r i f f  e n t s p r i c h t  den "mor- 

phèmes dominants" bei GARDE• Alle  übrigen S u ff ix e  ge- 

hören zum beweglichen Paradigma•

Innerha lb  des unbeweglichen Paradigmas werden bei  

den S u ff ixen ,  d ie  S ubs tan t ive  b i ld e n ,  d re i  Unterk lassen  

u n te rsc h ie d en ,  j e  nachdem, ob der  Akzent au f  d ie  S i lbe  

vor dem S u f f ix ,  au f  das S u f f ix  oder au f  d ie  Endung f ä l l t .  

Im F a l le  der  Adjektive u n te r s c h e id e t  RED*KIN e b e n fa l l s  

d r e i  U nterk lassen :  Die e r s te n  beiden sind ebenso d e f i -  

n i e r t  wie bei  den S ub s tan t iv en ,  d ie  d r i t t e  i s t  dadurch 

c h a r a k t e r i s i e r t ,  daß d ie  mit H il fe  der  be t re ffenden  Suf- 

f ix e  a b g e le i t e te n  Adjek tive  zum Akzentparadig׳na "AC" 

gehören (d .h .  Stammbetonung der Langform und a l l e r  Kurz- 

formen außer der  femininen, Endbetonung der  femininen 

Kurzformen). Alle Suff ixe  des unbeweglichen Paradigmas, 

mit  denen Verben g e b i ld e t  werden, ve rha l ten  s ich  g le ic h :  

Die Verben sind säm tl ich  endungsbetont.

B e isp ie le :

1. Substan t ive

a) durchgehende Betonung de r  S i lb e  vor dem S uff ix  

- b isce  z.B. in ^ 1u l ’ b i s c e . k l , ad b isce . s t r l e l >b isce

b) durchgehende Betonung des S uff ixes

-an z.B. in b r j u c h 'a n . g o r l , an . gub'an

c) durchgehende Endbetonung

- ac z.B. in mig 'ac (Gen. m ig ac 'a ) . s k r i o 'a c

(Gen. s k r iü a c /a )

00060829

-  87  -

Tilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



-  88  -

00060829

2. A d jek t iv e

a) durchgehende Betonung d e r  S i lb e  vor dem S u f f ix  

-civy.1 z .B .  in vd *umcivyj « vl.11ubcivy j

b) durchgehende Betonung des  S u f f ix e s  

-avy j  z .B .  in  k ro v 'a v y . l . cem.j *avyj

c) durchgehend Akzentparadigma "AC*•

-ki.1 z .B . in p *adki j (Kurzformen: p 'a d o k , padk ' a .

p fadko, p 1a d k i )

3. Verben

a) durchgehend Endbetonung

-anut* z .B .  in dergan fu t * , mazan,ut*

Bei den Suff ixen  des beweglichen Paradigmas i s t  d ie  

S i t u a t i o n  k o m p l i z i e r t e r .  I s t  das a b l e i t e n d e  Wort durch-  

gehend stammbetont,  so l i e g t  d e r  Akzent auch im a b g e l e i -  

t e t e n  Wort a u f  d e r  en tsp rech end en  S i lb e  des Stammes. I s t  

m indestens  e in e  Form des a b l e i t e n d e n  Wortes endungsbe- 

t o n t ,  80 i s t  d ie  S t e l l e  des Akzents im a b g e l e i t e t e n  Wort 

vom S u f f i x  abhängig ,  und zwar l i e g t  der  Akzent im abge- 

l e i t e t e n  Wort entweder a u f  d e r  S i lb e  vor dem S u f f ix  oder 

au f  dem S u f f ix  oder a u f  d e r  Endung ( d . h .  es ergeben s ic h  

ä h n l ic h e  U n te rk la ssen  wie im Rahmen des unbeweglichen 

Paradigmas).

Bei den Verben wird RSD*KIN3 D a r s te l lu n g  w e i te rh in  

dadurch k o m p l i z i e r t ,  daß denominale und d ev e rb a le  Ver- 

ben g e t r e n n t  b eh a n d e l t  werden ( d i e s e  Unterscheidung 

f e h l t  b e i  S ub s tan t iv en  und A d je k t iv e n ) .  Bei den Adjek- 

t iv en  werden d ie  S u f f ix e  -ny.1 / -no.1 und - o w j / -ovo.1. d ie  

e in  k o m p l i z i e r t e r e s  A k zen tv e rh a l ten  z e ig e n , a u s f ü h r l i -  

eher  besprochen .  Auf d i e s e  be iden  Punkte wollen w ir  h i e r
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n i c h t  näher  e ingehen.  Die folgenden B e i s p ie l e  bez iehen  

s i c h  nur  a u f  d i e  unproblem atischen  F ä l l e .  S u b s ta n t iv e ,  

A d jek t iv e  und Verben werden zusammen a u f g e f ü h r t :

a)  Betonung a u f  dem Stamm, und zwar entweder a u f  der  

S i lb e ,  d i e  im a b le i t e n d e n  Wort b e to n t  i s t ,  oder  a u f  

der  S i lb e  vor dem S u f f ix  (d ie  beiden S i lben  können 

zusammen f a l l e n )

- k a  z .B. in z n , a c h a rk a , a b r i k 1osovka« p o l , ovka

- enny j z .B . in v 1edomstvennvi« o t *ecestvennv*

- iva t*  z.B. in гак *uuorivat* « р о к ,u r  ivat*

b) Betonung a u f  dem Stamm oder au f  de׳n S u f f ix

- і з с е  z.B. in baz * a r l s c e , v e l i k 1 a n і з с е , dom 1isc e

■qnvj z .3 .  in z ' a r e n v . ļ , тог*огепѵ.і. s o l 1 ënyj

c) Betonung a u f  dem Stamm oder au f  der  Endung 

- s tv o  z .3 .  in 1a v t o r s t v o « s c e g o l* s t v 'o  ( d i e s e

Wörter sind l a u t  RZD*KIN von ' a v t o r s k i j  

bzw. von scegol* sk *0,1 a b g e l e i t e t )  

- anv.lZ-anoj z.B. in g l 1 in . janv j . krup.jan !0 m) ן it  e in e r  

Reihe von Ausnahmen)

- i t*  z .B . in v* .1 ' u c i t * . gran 1 i c i t * , dub 1 it*

(mit  e in e r  Reihe von Ausnahmen)

Das System, das s i c h  e r g i b t ,  b ee in d ru ck t  durch s e in e  

Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  und E in fa c h h e i t .  Anders a l s  GARDEs 

Beschreibung i s t  es im w esen t l ich en  a n a ly t i s c h  und l ä ß t  

s i c h  daher  l e i c h t  n a c h v o l lz ie h e n .  Es e r f ü l l t  a b e r  den- 

noch n i c h t  a l l e  Forderungen, d ie  an e ine  Beschreibung 

des ru s s i s c h e n  Akzentsystems zu s t e l l e n  s in d .  Dies g i l t  

in sbesondere  wegen der  V ie lz a h l  von Ausnahmen, in zwei-
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t e r  L in ie  auch d e s h a lb ,  w e i l  bestimmte T e i le  der  Wort- 

b i ld u n g  u n b e r ü c k s i c h t ig t  b l e i b e n .

Die Ausnahmen werden von RED״KIN in  a l l e n  Fä l len  ge-  

w is s e n h a f t  a u f g e z ä h l t ,  a l l e r d i n g s  f r a g t  man s i c h  s p ä t e -  

s t e n s  dann nach dem Sinn s o l c h e r  L i s t e n ,  wenn man b e i  

einem S u f f ix  166 Ausnahmen f i n d e t  ( b e i  e i n e r  V ar ian te  

des S u f f ix e s  -ow.1/ -ovo.1. v g l .  RED*KIN 1971, 1 8 7 f . ) .  

RED*KIN v e r z i c h t e t  vollkommen d a ra u f ,  d i e s e  Ausnahmen 

näher  zu u n te rsu c h en ,  auch dann, wenn e in  und d a s se lb e  

a b l e i t e n d e  Wort o f f e n b a r  in f a s t  a l l e n  F ä l le n  zu Ausnah- 

men fU h r t .  Dies g i l t  b e i s p i e l s w e i s e  f ü r  das S u b s ta n t iv  

f r a n t , dessen Ableitungen b e i  a l l e n  S u f f ix e n ,  d ie  an 

es t r e t e n  können, zu den Ausnahmen zäh len :  f r a n t  *lch a  

( v g l .  RED’ KIN 1971, 179), f r a n t o v s k , oj ( e b d . ,  185), 

f ra n t*  i t*  ( e b d . ,  193).

An d i e s e r  S t e l l e  wird d e u t l i c h ,  daß n i c h t  nur  e ine  

Trennung d e r  Behandlung von F le x io n s -  und D e r iv a t io n s -  

akzen t  vonnöten i s t  ( s . o .  S. 102), sondern daß d ie  Ver- 

bindung zwischen beiden Ebenen o f fe n b a r  auch l o c k e r e r  

i s t  a l s  m eis t  v e rm u te t .  An d i e s e r  S t e l l e  wird s i c h  ein 

besonderes  Ergebnis  u n s e r e r  Überlegungen ergeben ( v g l .  

dazu S. 333).

Eine w e i t e r e  D a r s te l lu n g  des  r u s s i s c h e n  Akzentsystems 

stammt von STRAKOVA (1978) .  Anders a l s  RED״KIN s c h i c k t  

d i e  Autorin  d e r  Beschreibung einen kurzen t h e o r e t i s c h e n  

T e i l  v o raus ,  in dem ä l t e r e  A rbe i ten  r e f e r i e r t  werden.

Die w ic h t ig s te n  F ak to ren ,  d i e  d ie  Betonung a b g e l e i t e t e r  

Wörter b e e in f lu s s s e n ,  sind nach  Meinung d e r  Autorin  d ie  

A kzen te igenschaf ten  des D e r i v a t i o n s s u f f i x e s ,  des a b l e i -
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tend en Wortes sowie des D er iva t ionsschem as  ( v g l .  STRA- 

KOVÁ 1978, 27 ) .

Das Der iva t ionsschem a s p i e l t  nu r  b e i  den Komposita 

e in e  R o l le  ( v g l .  STRAKOVA 1978, 30) ,  während d i e  beiden 

anderen Faktoren o f t  g l e i c h z e i t i g  zur Geltung kommen. 

STRAKOVA u n t e r s c h e i d e t  " in  bezug a u f  den Akzent e indeu-  

t i g e "  und "in bezug a u f  den Akzent n i c h t  e in d eu t ig e"  

S u f f ix e  ( " s u f i x y  prizvukove jednoznacnë" bzw. " su f ix y  

prizvukove n e je d n o z n a c n é " ) . Inn e rh a lb  d i e s e r  Klassen 

f ü h r t  s i e  e ine  w e i t e r e  U n te r t e i l u n g  durch, d ie  d e r  von 

RED’ KIN z iem l ich  ä h n l i c h  i s t .  Die Einwirkung d e r  Akzent- 

e ig e n sc h a f te n  des a b le i t e n d e n  Wortes b e s c h re ib t  STRAKO- 

VÅ u n te r  Zuhilfenahme des B e g r i f f s  de r  " S t a b i l i t ä t " .

Ein Wurzelmorphem i s t  in bezug a u f  den Akzent ил so 

s t a b i l e r ,  je  h ä u f ig e r  s i c h  s e in e  A kzen te igenschaf t  in 

Ableitungen d u r c h s e t z t .  Die S t a b i l i t ä t  wird mit der 

" fo rc e  a c c e n tu e l l e "  GARDEs i d e n t i f i z i e r t ,  ohr.e daß 

d i e s e  Überlegung näher  begründet  würde (v g l .  STRAKOVA 

1978, 35).

Im Laufe de r  Beschreibung wird immer wieder anhand 

e i n i g e r  B e i s p i e l e  d e m o n s t r i e r t ,  ob und wie s t a r k  s i c h  

d i e  A k z e n t s te l l e  des a b g e l e i t e t e n  Wortes von d e r  des 

ab le i te n d e n  u n t e r s c h e i d e t .  Dabei l e g t  d ie  Autorin  s t e t s  

großen Wert a u f  so lch e  B e i s p i e l e ,  in denen d ie  b e to n te  

S i lb e  des Stammes r e l a t i v  weit  vom Wortende e n t f e r n t  

i s t  (v g l .  STRAKOVA 1978, 3 2 f . ) .  In d iesen  F ä l le n  i s t  

o f fe n b a r  d ie  Wirkung der  A kzen te ig en sch a f t  des Stammes 

am s t ä r k s t e n .
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Auch STRAKOVA g i b t  k e in e  D e f i n i t i o n  d e r  A b le i tu n g s -  

beziehung an, obwohl d i e s e r  B e g r i f f  in  i h r e r  B e sc h re i -  

bung des  Akzentsystems e ine  w ic h t ig e  R o l le  s p i e l t •  Daß 

d ie  D e f in i t io n  d e r  A b le i tungsbez iehung  auch nach i h r e r  

Meinung n i c h t  un p ro b lem a t isch  i s t ,  mag man daraus  e r -  

sehen, daß d ie  Autorin  an e in ig e n  B e isp ie len  v o r f ü h r t ,  

wie man a k z e n to lo g is c h e  K r i t e r i e n  zur F e s t s t e l l u n g  der  

A b le i tu n g s r ic h tu n g  verwenden kann (vg l•  STRAKOVA 1978, 

3 5 f f • ) -  Durch ein s o lch es  Vorgehen l ä u f t  d i e  Autorin  

Gefahr ,  in einen Z i r k e l  h in e in z u g e r a t e n .  Er wird o f f e n -  

bar dadurch vermieden, daß bestimmte Grundannahmen Uber 

den Akzent ü b e r  den P r in z ip i e n  d e r  A b le i tu n g s d e f i -  

n i t i o n  s tehen•  L e id e r  wird d i e s  weder e x p l i z i t  g e sa g t  

noch durch  Argumente u n t e r s t ü t z t .

Die Behandlung e i n z e ln e r  S u f f ix e  und Bildungsschema-
»

t a  nimmt einen großen T e i l  des  Buches e in•  STRAKOVA 

f ü h r t  dabe i  immer g e w is s e n h a f t  a l l e  möglichen F ä l l e  

a u f  und g i b t  zu a l l e n  vorkommenden Akzentuierungen Bei-  

s p i e l e  an. L e ider  b l e i b t  d i e  K l a s s i f i k a t i o n  abe r  a u f  

d ie  S u f f ix e  und Schemata b e s c h rä n k t ,  ohne daß d ie  Ak-
*

ze n te ig e n sc h a f te n  d e r  Stämme e r ö r t e r t  würden. STRAKOVA 

v e r z i c h t e t  b i s  au f  wenige Ausnahmen (z .B .  beim S u f f ix  

—0v—) d a ra u f ,  Beziehungen zwischen den Akzentparadigmen 

der  a b le i t e n d e n  Wörter und d e r  A k z e n t s te l l e  d e r  a b g e l e i -  

t e t e n  Wörter h e r z u s t e l l e n ,  wie das b e i  RED’KIN g e s c h ie h t .

Anders a l s  RED'KIN b e h a n d e l t  STRAKOVA neben den Wort- 

b i ldungsm ustern  de r  S u f f ig i e r u n g  und de r  P r ä f i g i e r u n g  

auch d ie  Komposition sowie d i e  F ä l l e ,  in denen Konver- 

s ion v o r l i e g t .  S ie  e r f a ß t  damit a l l e  w esen t l ich en  Mög
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l i c h k e i t e n  de r  W ortb ildung, d i e  in d e r  ru s s i s c h e n  L i t e -  

r a t u r spräche  e x i s t i e r e n •

Wie LEHFELDT (1980, 193) bemerkt h a t ,  s t e h t  d i e  an- 

s c h l ie ß e n d e  Behandlung des  F lex io n sak zen ts  u n t e r  einem 

n i c h t  immer v o r t e i l h a f t e n  E inf luß  de r  D e r iv a t io n •  So 

wird etwa in F ä l len  der  Stammbetonung der  Grund h i e r f ü r  

zum T e i l  im w or tb i ldenden  S u f f ix  gesehen,  obwohl das 

A u f t re te n  von durchgehender  Stararabetonung im Paradigma 

nach anderen ,  e in fa ch e re n  K r i t e r i e n  v o rh e rg esag t  werden 

könnte  ( v g l .  STRAKOVA 1978, 201; LEHFELDT 1980, 193).

Der Wert von SIRAKOVAs A rb e i t  l i e g t  vor a l lem  in der  

V o l l s t ä n d i g k e i t  d e r  D a r s te l lu n g  und d e r  ü b e r s i c h t l i c h e n  

Wiedergabe a l l e r  a u f t r e t e n d e n  M öglichke i ten .  Mit v e r a l l -  

gemeinernden Aussagen h ä l t  s ic h  d ie  Autorin seh r  zurück. 

D iese  große V o rs ich t  b r i n g t  den V o r te i l  mit s i c h ,  daß 

Regeln nur dann angegeben werden, wenn es w i rk l i c h  k e i -  

ne Ausnahmen zu ihnen g i b t .  Auf der  anderen S e i t e  v e r -  

z i c h t e t  d ie  Autorin  damit auch au f  e in e  durchgehende 

Analyse a l l e r  Phänomene, wie s i e  u n se re s  Erachtens  ge-  

l e i s t e t  werden kann.

Nach den Monographien RED’ KINs und STRAK0VÁ3 i s t  an 

d r i t t e r  S t e l l e  ein  k u r z e r  A r t ik e l  L0PATIN3 (1981) zu 

nennen• D iese r  Autor b e s c h ä f t i g t  s i c h  zunächs t  mit a l l -  

gemeinen Fragen d e r  A kzento logie  und kommt dann zu der  

F e s t s t e l l u n g ,  "č to  i n v e n t a r i z ā c i j ā  t ip o v  akcen tno j  30- 

0 t n 0 s i t e l * n 0 3 t i  т о t iv iro v an n og o  i  m o t iv i ru ju sce g o  s lov  

(d a le e  зокгазсеппо -  TAS) 3 s in c h ro n ic e s k o j  to c k i  z r e -  

n i j a  j a v l j a e t s j a  v a ž n e j š e j  zadacej  o p i s a n i j a  s lo vo ob ra -  

z o v a t e l ’ noj m o rfo lo g i i  russkogo j a z y k a 11 (LOPATIN 1981, 

178).  Wie ein  s o lch es  Verfahren  aussehen könn te ,  f ü h r t
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LOPATIN im w e i te ren  am B e i s p i e l  de r  deverba len  B i ld u n -  

gen des Russischen v o r .

LOPATIN d e f i n i e r t  zu n ä c h s t  den en tsche idenden  B e g r i f f  

der  "A k zen tp o s i t io n "  ( " a k c e n t n a j a  p o z i c i j a " ) .  H ie ru n te r  

v e r s t e h t  e r  d i e  A k z e n t s t e l l e  des  m o t iv ie r te n  ( d .h .  des 

a b g e l e i t e t e n )  Wortes in ihrem V e r h ä l tn i s  zu d e r  des то- 

t i v ie r e n d e n  Wortes. Zu jedem S u f f ix  g e h ö r t  e ine  Menge 

von A k zen tp o s i t io n en ,  d i e  in Wörtern, d i e  mit diesem 

S u f f ix  g e b i l d e t  s i n d ,  Vorkommen können. B e is p ie l s w e is e  

gehören zum S u f f ix  - l e c  d i e  be iden  A kzen tpos i t ionen  I 

( d . h .  Betonung a u f  d e r s e lb e n  S i lb e  wie im m otiv ierenden  

Wort) und I I I  ( d . h .  Betonung a u f  dem Flexionsmorphem 

bzw. a u f  de r  l e t z t e n  S i lb e ,  f a l l s  das  Flexionsmorphem 

ein Nullmorphem i s t ) .  Als B e i s p i e l e  f ü r  d i e  beiden Po- 

s i t i o n e n  kann man когте1l i e c  ( m o t i v i e r t  durch  korm* 1 t* ) 

und z i l 1ec ( m o t i v i e r t  durch  ž i t » ) an fü h ren .  -  Insgesamt 

kommen b e i  den dev e rba len  Bildungen des Russischen s i e -  

ben A kzen tpos i t ionen  v o r .

S u f f ix e ,  d i e  s i c h  in bezug a u f  den Akzent g l e i c h  v e r -  

h a l t e n ,  werden zu den b e r e i t s  oben erwähnten " t i p y  ak -  

cen tno j  s o o t n o s i t e l #n o s t i "  zusammengefaßt. F a l l s  e in  

Typus n i c h t  dadurch g ek e n n ze ich n e t  i s t ,  daß a l l e  zu ihm 

gehörenden Wörter d i e s e l b e  A k ze n tp o s i t io n  aufweisen  -  

d i e s  e n t s p r i c h t  den "morphèmes dominants" b e i  GARDE - ,  

g ehö r t  zu s e i n e r  v o l l s t ä n d ig e n  Beschreibung auch d ie  

Angabe von Bedingungen, d i e  d i e  Auswahl e i n e r  bestimm- 

ten A k zen tpo s i t ion  b e e i n f l u s s e n .

LOPATIN z ä h l t  neun Bedingungen a u f ,  d ie  im E in z e l -  

f a l l  d i e  Auswahl d e r  A k ze n tp o s i t io n  bestimmen können.
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D iese  Bedingungen beziehen s ic h  au f  phonologische  oder 

a u f  morphologische E igenschaf ten  des motiv ierenden Stam- 

mes (im F a l l e  des Verbums i s t  es nach LOPATINs Ansicht  

b e s s e r ,  von e i n e r  " i s c h o d n a ja  osnova" auszugehen, a l s  

e in e  bestimmte Form des Verbs heranzuziehen)  bzw. in 

einem F a l l  a u f  d i e  G e s t a l t  des A sp e k tp a r tn e r s .  Als Bei- 

s p i e l  kann man d ie  Bedingung A nennen, d ie  man fo lg e n d e r -  

maßen fo rm u l ie ren  kann ( v g l .  LOPATIN 1981, 182):  Sin Verb- 

stamm e r f ü l l t  d ie  Bedingung A, wenn der  Akzent a u f  e in e r  

S i lb e  d i e s e s  Stammes l i e g t ,  d ie  im m o t iv ie r te n  Wort n i c h t  

v e r lo re n  g e h t .  -  Diese Bedingung d i e n t  b e i s p i e l s w e i s e  

z u r  Beschreibung des A kzen tv e rh a l ten s  des S u f f ix e s  - e s t v o : 

I s t  Bedingung A e r f ü l l t ,  so w e is t  das m o t iv i e r t e  Wort 

d i e  A kzen tpos i t ion  I ( s . o . )  a u f ,  f a l l s  n i c h t  so weis t  

es  d ie  A kzen tpos i t ion  IV (Betonung au f  der  e r s t e n  S i lb e  

vor dem S u f f ix )  au f ;  v g l .  d ie  B e i s p ie le  1 'o d v rn lc e s tv o  

( m o t i v i e r t  durch 1 1odvrn i c a t * ) und c h leb o n 1 ases  tvo (то -  

t i v i e r t  durch chi eb und p a c h ' a t » ).

Die K l a s s i f i k a t i o n  der  TAS f ü h r t  im weiteren  zu 26 

versch iedenen  F ä l l e n ,  a u f  d ie  ich h i e r  n i c h t  w e i t e r  e i n -  

gehen w i l l .  LOPATINs Vorgehen s c h e in t  au f  den e r s te n  

B lick  a l l e  Voraussetzungen e in e r  konsequenten Analyse 

zu e r f ü l l e n .  Dennoch h a t  d i e  Durchführung d e r  Konzeption

-  n i c h t  d i e  Konzeption s e l b s t  -  einen en tscheidenden 

S c h ö n h e i t s f e h l e r .  LOPATIN l ä ß t  nämlich a u sd rü c k l ic h  zu, 

daß e ine  Bedingung in manchen F ä l len  mehrere Akzentposi-  

t ionen  e r lauben  kann, "vybor mezdu kotorymi v konkretnych 

obrazovan i j a c h  o p r e d e l j a e t s j a  t o l ’ko l e k s i c e s k i "  (LOPA- 

TIN 1981, 181). An d i e s e r  S t e l l e  vermischen s ic h  unse res
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Erachtens  Analyse und Synthese•  LOPATIN s c h l i e ß t  o f f e n -  

bar  von v o m e h e re in  a u s ,  daß es auch Bedingungen geben 

kann, d i e  s i c h  nu r  a u f  d e r  Ebene de r  Wortbildung, a b e r  

n i c h t  a u f  anderen Ebene d e r  Sprache m a n i f e s t i e r e n .  Eine 

konsequen te  Analyse müßte u n s e re s  E rachtens  z u e r s t  e in e  

K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  m otiv ie renden  Wörter l i e f e r n  und 

d a n a c h  ü b e rp rü fe n ,  inw iew eit  d i e  en ts tehenden  K la s -  

sen du rch  E ig enscha f ten  a u f  anderen Sprachebenen v o rh e r -  

g e sa g t  werden können. Dabei i s t  es v o r s t e l l b a r ,  daß d ie  

Analyse zu dem Ergebnis  kommt, daß in bestimmten F ä l len  

k e in e  v e r n ü n f t ig e  Regel angegeben werden kann, welche 

A k zen tp o s i t io n  auszuwählen s e i .  LOPATIN verwendet s e l b s t  

an e i n e r  S t e l l e  e ine  R ege l ,  d i e  d e u t l i c h  ad hoc f o r m u l i e r t  

i s t :  Er verwendet das Vorkommen d e r  Phonemverbindung - o t - /  

- e t -  im Verbalstamm a l s  Bedingung, obwohl s i e  nu r  in  einem 

e inz igen  F a l l  b e n ö t i g t  wird ( v g l .  LOPATIN 1981, 182 und 

1 9 5 f . ) .

Obwohl LOPATIN a u f  s c h a r f  f o r m u l i e r t e  Regeln v e r z i e h -  

t e t ,  verwendet e r  d a rü b e rh in a u s  auch noch den B e g r i f f  

der  "Ausnahmen". Die Anzahl d e r  Ausnahmen i s t  ab e r  du rch -  

gehend g e r in g e r  a l s  b e i  RED״KIN, was t e i l w e i s e  auch daran 

l i e g t ,  daß e x i s t i e r e n d e  Ausnahmen oder D ub le t ten  n i c h t  

genannt werden. Dies wird b e i s p i e l s w e i s e  beim S u f f ix  

-1* s e i k  d e u t l i c h ,  das w ir  z u g le i c h  verwenden w o l len ,  um 

zu ze ig en ,  welche Probleme d i e  Verwendung des B e g r i f f s  

"Ausnahme" mit s i c h  b r ingen  kann: LOPATIN (1981, 193) 

g i b t  a a ,  daß b e i  Verben a u f  - l t »  a l l e  Ableitungen a u f  

-1* s c lk  a u f  e i n e r  S i lb e  vor  dem S u f f ix  b e to n t  werden -  

ohne Ausnahmen. RSDf KIN (1971, 178) g i b t  demgegenüber
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an, d i e  Ableitungen a u f  -1* sc ik  würden immer a u f  d e r s e l -  

ben S i l b e  wie d e r  I n f i n i t i v  des a b le i te n d e n  Verbs be to n t

-  wiederum ohne Ausnahme• Wenn w ir  das r ü c k lä u f ig e  Wör- 

t e rb u c h  von ZALIZNJAK (1977a)  h e ran z ieh en ,  kommen wir  zu 

folgendem Ergebnis :  Die B e i s p i e l e  v 'a b i l*  s c i k . 31 , av l l»  з с і к , 

u t j 'u z i l *  sc ik  und с 1I s t i l *  s c ik  widersprechen de r  Regel 

LOPATINs, d ie  B e i s p ie l e  kras* i l*  з с ік  und k l e ' i l»  з с ік  wi- 

dersp rechen  der  Regel RED#KINs. Bei den beiden Wörtern 

p a r i i  * зс ік  und meril* зс ік  s ind  beide Betonungen e r l a u b t ,  

j e  nach Auswahl der  V ar ian te  w idersprechen und e n t s p r e -

Tro tz  d i e s e r  Mängel i s t  LOPATINs A rb e i t  w e r t v o l l ,  da 

s i e  zumindest v o r f ü h r t ,  wie e ine  Beschreibung des r u s s i -  

sehen D e r iv a t io n sa k z e n ts  aussehen könnte• Anders a l s  d ie  

A rbe i ten  RHD’ KINs und STRAKOVÁs b i e t e t  s i e  jedoch n i c h t

Abschließend möchte ich  noch a u f  d ie  Methode eingehen, 

d ie  DYBO in seinen Abhandlungen zur h i s t o r i s c h e n  Akzen- 

t o l o g i e  des S lav ischen  angewandt h a t .  Dabei bez iehe  ich 

mich n u r  au f  DYBO (1981),  da  in diesem Buch d ie  E rgebn is-  

se v i e l e r  f r ü h e r e r  Forschungen zusammengeflossen s in d .

Im e r s te n  K a p i te l  werden d ie  nominalen Paradigmen des 

B a l t is c h en  und des S lav ischen  b eh a n d e l t .  DYBO r e k o n s t r u -  

i e r t  dabe i  f ü r  das U rs la v is c h e  d r e i  Akzentparadigmen, 

d ie  m it  den Buchstaben a (durchgehend s tammbetont) ,  b 

(durchgehend endungsbetont)  und с (wechselnd b e to n t )  be- 

z e ic h n e t  werden. Zur V orgesch ich te  d i e s e r  R ekonstruk t ion

chen s i e  beiden Regeln•

v i e l  M a te r ia l  an, a u f  dem man aufbauen könnte .

s e i  a u f  d ie  E in le i tu n g  zu d i e s e r  A rb e i t  verwiesen.
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Im zweiten K a p i t e l  g e h t  e s  um d ie  Akzenttypen d e r  ab- 

g e l e i t e t e n  Nomina im U rs la v i s c h e n .  Bei d e r  Betrach tung  

d i e s e r  Nomina kann man In n e rh a lb  des durchgehend stamm- 

be to n ten  Akzentparadigmas mehrere M öglichkeiten  u n t e r -  

s ch e id e n :  Der Akzent kann n i c h t  n u r  a u f  de r  Wurzel, son- 

dern  b e i s p i e l s w e i s e  auch a u f  dem S u f f ix  l i e g e n ,  denn das 

S u f f ix  z ä h l t  J a ,  was d ie  F lex ion  b e t r i f f t ,  mit zum Stamm 

Unter  B erücks ich t igung  d e r  versch iedenen  in Frage kommen 

den In to n a t io n e n  g e la n g t  DYBO s c h l i e ß l i c h  f ü r  d ie  abge-  

l e i t e t e n  Nomina des U rs lav isc h en  zu s ieben  A k ze n tab le i -  

tu n g s ty p en ,  d i e  mit den l a t e i n i s c h e n  Großbuchstaben von 

A b i s  G b ez e ich n e t  werden• In einem gewissen Sinn e n t -  

sprechen d ie s e  Akzenttypen den Akzen tposit ionen  b e i  LO- 

PATIN.

Im weiteren  u n t e r s u c h t  DYBO de r  Reihe nach d ie  wich- 

t i g s t e n  S u f f ix e  des U rs la v isc h e n •  Er t e i l t  s i e  d ab e i  in 

zwei große Gruppen e i n .  Je nachdem, ob es D er iv a te  mit 

bew eg l icher  Betonung g i b t  o d e r  n i c h t .  Ferne r  werden d ie  

S u f f ix e  in n e rh a lb  J ed e r  Gruppe nach phonologischen K r i -  

t e r i e n  w e i t e r  in Gruppen e i n g e t e i l t .  Beide K l a s s i f i z i e -  

rungen sind f ü r  unseren Zweck n i c h t  w ic h t ig ,  obwohl s i e  

in n e rh a lb  von DYBOs Werk e in e  w ich t ig e  S te l lu n g  e inneh -  

men ( v g l .  DYBO 1981, 2 0 0 f f .  und 2 5 8 f f . ) .

Für j e d e s  S u f f ix  g e t r e n n t  werden nun d ie  Akzenttypen 

d e r  a b g e l e i t e t e n  Wörter m it  den Akzentparadigmen d e r  ab- 

l e i t e n d e n  Wörter v e r g l i c h e n .  Im I d e a l f a l l ,  der  n i c h t  s e i  

ten  i s t ,  e r g i b t  s i c h  e in e  e i n e in d e u t ig e  Zuordnung. Im 

F a l l e  des S u f f ix e s  - t s k -  s i e h t  s i e  b e i s p i e l s w e i s e  fo lgen 
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a < > A

b < > D

с 4: > С

In e i n e r  anderen ,  v e r e in fa c h te n  Schre ibw eise  werden d ie  

Akzenttypen der  a b g e l e i t e t e n  Wörter mit denen de r  unab- 

g e l e i t e t e n  in Zusammenhang g eb rach t .  Den Akzenttypen A,

D, E, F und G e n t s ü r i c h t  d e r  Typ a de r  u n a b g e le i t e t e n  

Wörter, dem Akzenttyp В ent3 t5rieh t  b, und С e n t s p r i c h t  

c. Die A kzen te igenschaf ten  von S u ff ix en  werden mit e in e r  

v e r e in fa c h te n  Schreibung zusammengefaßt, be i  der  j e w e i l s  

der  Akzenttypus des a b g e l e i t e t e n  Wortes a l s  B asis  und 

der  des a b le i ten d en  Wortes a l s  Exponent geschr ieben  wird .  

B e is p ie l s w e is e  l a s se n  s ich  d ie  A kzen te igenschaf ten  des 

S u f f ix e s  - i s k -  folgendermaßen sc h re ib e n :

־ a ab־> ר

Nun g ib t  es aber  auch F ä l l e ,  in denen e ine  e in e in d e u -  

t i g e  Zuordnung n i c h t  möglich i s t .  Insbesondere  können 

e i n e m  Akzentparad ig״na des a b le i t e n d e n  Wortes m e h -  

r  e r  e Akzenttypen des a b g e le i t e t e n  Wortes gegenüber-  

s te h e n .  Dies g i l t  b e i s p i e l s w e i s e  im O s ts la v is c h e n  fü r  

das S u f f ix  -ó v -  ( v g l # DYBO 1981f 1 2 6 f . ) •  Von Wörtern des 

Akzentparadigmas b g i b t  es sowohl A ble i tungen ,  d i e  dem 

Typ E zuzuordnen sind (z .B .  d ro z d ' o v t ) « a l s  auch so lche ,  

bei denen der  Typ С a u f t r i t t  (z .B .  bykov'Q. In solchen 

F ä l len  ve r su c h t  DYBO u n te r  Heranziehung e i n e r  V ie lzah l  

von Belegen aus versch iedenen  s la v isc h e n  Sprachen zu z e i -  

gen, au f  welchen u rsp rü n g l ich e n  Zustand d ie s e  M ehrdeutig- 

k e i t  zurückgehen könnte .  Im obengenannten F a l l  wird 9 ie
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b e i s p i e l s w e i s e  durch  das sogenannte "Gesetz von K r iz an iè "  

e r k l ä r t :  Der Typ С i s t  e ine  Neuerung gegenüber dem u rsp rü n g -  

l i e h  ü b e r a l l  v e r t r e t e n e n  Typ E (vgl* DYBO 1981* 127).

E3 g e l i n g t  DYB0״ a l l e  a u f t r e t e n d e n  S chw ier igke i ten  

zu b e s e i t ig e n  und ein  e in fa c h e s  System h e r z u l e i t e n f in 

dem d ie  Kenntnis  des Stammvokals des S u f f ix e s  und s e i n e r  

Z ugehör igke i t  zu e i n e r  de r  beiden großen Klassen a u e r e i c h t ,  

um das Akzentverha l ten  des S u f f ix e s  vorherzusagen .  Nach 

der  Behandlung des  V e rb a lak ze n ts ,  a u f  d ie  ich  h i e r  n i c h t  

näher  eingehen möchte, da s i e  im w esen t l ichen  zu d e n s e l -  

ben Ergebnissen f ü h r t ,  l e i t e t  DYBO s c h l i e ß l i c h  in e i n e r  

Synthese  ein sehr  e in fa c h e s  System h e r :  Säm tliche Morphe- 

me des ü r s la v i s c h e n  l a s s e n  s i c h  in zwei Klassen e i n t e i -  

l e n ,  und aus e in e r  Kombination de r  E igenschaften  d e r  Мог- 

phemef d ie  ein gegebenes Wort k o n s t i tu i e r e n *  wird dessen 

A k z e n t s te l l e  h e r g e l e i t e t .

DYB03 Vorgehensweise e n t s p r i c h t  den Anforderungen, 

d ie  an e ine Beschreibung des ü r s l a v i s c h e n  Akzentsystems 

zu s t e l l e n  s in d ,  da s i e  d ie  Analyse s t r i k t  von der  Syn- 

th e se  t r e n n t .  D ieses  Verfahren  l ä ß t  s i c h  abe r  n i c h t  f ü r  

das h e u t ig e  R uss ische  übernehmen. Es g eh t  Ja  b e i  d e r  Be- 

Schreibung des h eu t ig en  Akzentsystems um einen bestimm- 

te n ,  vorgegebenen Zustand, n i c h t  um d ie  R ekonstruk t ion  

e in e s  m ö g l ich s t  e in fachen  U rzus tandes .  Wenn ke ine  e i n e i n -  

d e u t ig e  Zuordnung zwischen dem Akz e n tp a r a d igma des a b l e i -  

tenden Wortes und dem des a b g e l e i t e t e n  möglich i s t ,  -  

und daß d ie s  n i c h t  immer möglich i s t ,  ze igen  d i e  Ergeb- 

n i s s e  von RED#KIN und STRAKOVA -  dann muß man s i c h  m it  

d i e s e r  S i tu a t io n  ab f inden  und versuchen ,  andere  B e s c h re i -
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bungsmodelle zu f in d e n .  V o l l z i e h t  man d ie  h i s t o r i s c h e  

Entwicklung vom Ü rs la v isc h e n  zum h e u t ig e n  Russischen 

nach, wie s i e  zumindest t e i l w e i s e  aus den Ergebnissen 

DYBOs e r s i c h t l i c h  i s t ,  so muß man damit rechnen ,  daß 

n i c h t  mehr d r e i  Klassen von a b le i t e n d e n  Wörtern a u s r e i -  

chen, sondern daß zur K l a s s i f i z i e r u n g  d i e s e r  Wörter mehr 

a l s  d re i  Klassen n ö t i g  s in d .  -  D ieses  Ergebnis b e s t ä t i g t  

d ie  Beobachtungen, d ie  wir b e i  d e r  Analyse von GARDEs 

"Grammaire r u s s e 11 gemacht haben.

5• Zusammenfassung

Die Betrachtungen d e r  vorangehenden A b sch n i t te  haben ge- 

z e i g t ,  daß k e in e r  der  b i s h e r ig e n  Versuche, das Akzentsy- 

stem des Russischen a l s  Ganzes zu b e sc h re ib e n ,  a l s  v o l l -  

kommen e r f o l g r e i c h  b e z e ic h n e t  werden kann. Dies l i e g t  

e i n e r s e i t s  an E in z e lh e i t e n  d e r  zur Beschreibung verwen- 

deten Methoden, a n d e r e r s e i t s  h a t  es auch etwas mit den 

s p e z i f i s c h e n  S ch w ie r ig k e i ten  b e i  de r  Trennung von Ana- 

l y s e  und Synthese zu tun .

Das r u s s i s c h e  Akzentsystem i s t  u n t e r  anderem dadurch 

gekennzeichnet ,  daß der  Akzent s eh r  v i e l e r  komplexer Wör- 

t e r  nach e infachen  Regeln v o rh e rg e s a g t  werden kann (v g l .  

den Bereich der  "morphèmes dominants" be i  GARDE), während 

in gewissen T e i lb e re ic h en  anscheinend  k e in e  e indeu t igen  

Regeln angegeben werden können (z .B .  b e i  den Suff ixen  

-ov-  und - ņ - ) .  D iejen igen  Autoren, d ie  e in e  Synthese v e r -  

sucht  haben, haben s i c h  d a b e i  vorwiegend an den G ese tz -  

mäßigkeiten des e r s t e n  B ere ich s  o r i e n t i e r t .  Die Schwie- 

r i g k e i t e n ,  d ie  der  zw eite  B e re ich  mit s i c h  b r i n g t ,  v e r -Tilman Berger - 9783954792375
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eucht GARDE zu bewältigen* indem e r  schwankende Akzent- 

e ig e n s c h a f ten von Morphemen z u l ä ß t ,  REDf KIN und ЮРАТІН 

verwenden den B e g r i f f  d e r  "Ausnahme"•

Die im nächs ten  K a p i t e l  ,v o r g e s t e l l t e  Kethode u n t e r -  

s c h e id e t  s i c h  in fo lgenden  Punkten von den b i s h e r ig e n  

Bes ehre ibun gen :

1• Das Akzentsystem des Russ ischen  s o l l  a n a l y s i e r t  wer- 

den, ohne daß w ir  bestimmte Erscheinungen a  p r i o r i  a l s  

"Ausnahmen" oder  "Schwankungen" bezeichnen• Es v e r s t e h t  

s i c h  von s e l b s t ,  daß d ie  Analyse zu einem s e h r  komplexen 

System f ü h r t •  Obwohl es n i c h t  möglich i s t ,  j e w e i l s  d ie  

Elemente a l l e r  en ts tehenden  Klassen  au fzuzäh len ,  s o l l e n  

doch K r i t e r i e n  angegeben werden, um j e w e i l s  über  d i e  

Einordnung gegebener E in h e i te n  en tsche iden  zu können•

2• In einem zweiten S c h r i t t  w ollen  wir versuchen ,  aus 

den E rgebnissen  a l lg em ein e  Aussagen über  d ie  S t ru k tu r  

des r u s s i s c h e n  Akzentsystems h e r z u l e i t e n .

3• Anders a l s  GARDE s t ü t z e n  w i r  u n se re  Beschreibung der  

ru s s i s c h e n  Wortbildung a u f  den B e g r i f f  d e r  A b le i tun g ,  

den w ir  im nächs ten  K a p i t e l  a u s f ü h r l i c h  behandeln .

4. Der F l e x io n s -  und d e r  D e r iv a t io n s a k z e n t  s o l l e n  in 

d e r  Untersuchung sow eit  a l s  möglich g e t r e n n t  werden•

5• Es s t e h t  uns g r u n d s ä t z l i c h  f r e i ,  den Weg von den ab-  

g e l e i t e t e n  zu den a b l e i t e n d e n  Wörtern zu gehen ( " a f f i x -  

o r i e n t i e r t " )  oder umgekehrt ( " w u r z e l o r i e n t i e r t " ) • Beide 

Wege müssen im P r i n z i p  zu v e rg le ic h b a re n  Ergebnissen 

fü h ren .  Wie w ir  zeigen werden, i s t  das " a f f i x o r i e n t i e r -  

te "  Vorgehen aus p ra k t i s c h e n  Gründen vorzuz iehen•
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I I I *  Ein Verfahren zur Beschreibung des ru s s i s c h e n  

Akzentsystems

1. E in le i tu n g

Im vorangehenden K a p i te l  haben wir e in ig e  Arbeiten  zum 

r u s s i s c h e n  Akzentsystem b e t r a c h t e t  und aus ihnen fünf  

Forderungen a b g e l e i t e t ,  d i e  an ein B eschre ibungssystem 

zu s t e l l e n  s in d .  Von ihnen ausgehend wollen wir ein Ver- 

fahren  k o n s t r u i e r e n ,  das zu r  Beschreibung des Akzentsy- 

stems de r  heutigen  ru s s i s c h e n  L i t e r a t u r s p r a c h e  verwen- 

de t  werden s o l l .

In diesem e in l e i t e n d e n  A bschn i t t  wollen wir einen 

a l lgem einen  Überblick  ü b e r  d i e  v i e r  S c h r i t t e  geben, aus 

denen s ic h  das Verfahren zusammensetzt.  In den fo lg en -  

den Abschnit ten  werden w ir  d ie  genaue D e f in i t io n  der 

verwendeten B e g r i f f e  angeben. Dabei werden wir uns zum 

T e i l  a u f  Arbeiten a n d e re r  Autoren b e ru fen ,  insbesonde-  

re  an den S t e l l e n ,  an denen e ine  genauere  Diskussion 

e i n z e ln e r  Fragen den Rahmen d i e s e r  A rb e i t  sprengen wür- 

de.

Die k l e i n s t e n  E inhe i ten  u n s e re r  Untersuchung b i lden  

d ie  , Wortformen1, d ie  w ir  unserem in d e r  E in le i tu n g  f e s t -  

ge leg ten  Korpus entnehmen ( z u r  D e f in i t i o n  des B e g r i f f s  

1Wortform1 v g l .  A b sch n i t t  2 . 1 ) .  Diese Wortformen werden 

wir in der  herkömmlichen O rthograph ie  f i x i e r e n ,  zu der 

j e w e i l s  noch d ie  Bezeichnung der  A k z e n t s te l l e  h i n z u t r i t t  

( z u r  Begründung d i e s e r  Fes t legung  v g l .  A b schn i t t  2 .2 ) .  

B e is p ie le  f ü r  so lche  k l e i n s t e n  E inhe i ten  der  Untersuchung 

s in d :  dom, d , orna, d 1omu. d 1omik. d 1o m i k i . . . Tilman Berger - 9783954792375
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Eine u n s e re r  Forderungen an das Beschreibungssystem 

bestand  d a r in ,  daß immer zwischen dem F lex ions -  und dem 

D e r iv a t io n sa k zen t  u n te rsch ied en  werden s o l l t e .  Aus d i e -  

sem Grunde fassen  wir im e r s te n  S c h r i t t  u n se re r  U n te r -  

suchung j e w e i l s  Mengen von Wortformen zu , Wörtern״ zu -  

sammen. Jedes  Wort wird durch eine  ,Grundform1 sym boli-  

s i e r t ,  deren Akzentverhalten wir in Anlehnung an ZALIZ- 

NJAK (1977a) mit einem l a t e i n i s c h e n  Buchstaben ( t e i l w e i -  

se  in Verbindung mit weiteren  Symbolen) kennzeichnen.

So ergeben s ic h  b e i s p ie l s w e i s e  ein Wort dom mit der  Kenn- 

Zeichnung , c* und ein  Wort domik mit der  Kennzeichnung 

' a '  (bzw. ^ 2 ״ ) .  Die E in ze lh e i ten  der  D e f in i t io n  des 

B e g r i f f s  ,Wort1 und d ie  Konventionen zur Kennzeichnung 

des A kzen tverha l tens  von Wörtern werden in A bschn i t t  3 

d a rg e 9t e l l t .  -  Denjenigen T e i l  der  Morphologie, der  d i e  

Beziehungen zwischen den Wortformen e ines  Wortes b e t r i f f t ,  

bezeichnen w ir  a l s F״  lex ionsm orpholog ie ' ,  d ie  ,D er iva-  

t io n sm o rp h o lo g ie 1 b e s c h ä f t i g t  s ich  demgegenüber mit den 

Beziehungen zwischen verschiedenen Wörtern. Entsprechend 

verwenden wir d ie  B eg r i f f e F״  lex io n sa k z e n t 1 und ,D e r i -  

v a t io n s a k z e n t .״ 

Im zweiten S c h r i t t  u n s e re r  Beschreibung d e f in i e r e n  

w ir  d i e Aי  b le i tungsbez iehung 1 zwisehen Wörtern (v g l  ״

A b sch n i t t  4•)• In diesem Sinne werden wir dann sagen, 

daß domik von dom a b g e l e i t e t  i s t ,  entsprechend s t o l i k  

von s t o l ,  synok von syn« g o s t i t*  von gost* usw. Wenn 

w ir  a l l e  Ableitungsbeziehungen f e s t g e s t e l l t  haben, e r -  

g i b t  s i c h  a l s  besonders ausgeze ichnete  Teilmenge de r  

Menge a l l e r  Wörter e ine  Gruppe von Wörtern, d ie  j e w e i l sTilman Berger - 9783954792375
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von ,keinem anderen Wort a b g e l e i t e t  s in d .  Wir bezeichnen 

d i e s e  Wärter a l s u״  n a b g e l e i t e t e 1 Wörter, s i e  sp ie le n  

im w ei te ren  Verlauf der  Analyse eine  w ichtige  R o l le .

Im d r i t t e n  S c h r i t t  u n se re r  Beschreibung fassen w ir  

bestimmte g l e i c h a r t i g e  Ableitungsbeziehungen zu , Wort- 

b i ldungsm ode llen1 zusammen (v g l .  dazu Abschnit t  5)• In 

diesem Sinne gehören etwa Paare wie dom/ domik, s t o l /  

s t o l i k . k o ra b l* /k ö ra b l ik  zu einem Wortbildungsmodell, 

syn/ synok, gorod/ gorodok, vnuk/ vnucek, svnok/svnocek 

zu einem anderen. Durch bestimmte Festlegungen wird es 

uns g e l in g en ,  d ie  Anzahl de r  von uns zu untersuchenden 

Wortbildungsmodelle gering zu h a l t e n .

Nach Abschluß des d r i t t e n  S c h r i t t s  l i e g t  uns fo lg e n -  

des B ild  vor: Jedes Wort unseres  Korpus i s t  entweder 

u n a b g e l e i t e t ,  oder es l ä ß t  s i c h  durch sukzessive  Anwen- 

dung von Wortbildungsmodellen aus einem u n ab g e le i te te n  

Wort h e r l e i t e n  ( in  bestimmten E in z e l f ä l l e n ,  au f  d ie  noch 

genauer eingegangen werden muß, auch aus zwei u n a b g e le i -  

t e t e n  Wörtern). Damit i s t  es  uns gelungen, der  Menge 

a l l e r  Wörter e ine S t ru k tu r  zu geben, d ie  bei  der  B eschre i  

bung des Akzentsystems von großem Nutzen i s t .

Im v ie r t e n  S c h r i t t  k l a s s i f i z i e r e n  wir d ie  Wortbildungs 

modelle und d ie  u n ab ge le i te ten  Wörter entsprechend ihrem 

Akzen tverha l ten .  Wir trennen dabei  zwei F ä l l e :  Zunächst 

z iehen wir zur K la s s i f ik a t io n  nur d ie jen igen  Wörter h e r -  

an, d i e  in e i n e m  S c h r i t t  von un ab ge le i te ten  Wör- 

te rn  a b g e l e i t e t  s ind ;  d ie se  K la s s i f ik a t io n  wird dann 

e rg än z t  durch eine Untersuchung der übrigen F ä l l e .  Als 

Z ie l  der K la s s i f iz ie ru n g  erwarten wir zwei Sorten vonTilman Berger - 9783954792375
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Klassen -  nämlich e i n e r s e i t s  der  u n a b g e le i t e te n  Wörter 

und a n d e r e r s e i t s  der  Wortbildungsmodelle -  und КотЪіпа- 

t i o n s r e g e l n .  B e isp ie lsw e ise  werden d ie  beiden Wörter 

ž 1 i l a  und moz' 0 1* zu d e rse lb en  Klasse  u n a b g e l e i t e t e r  

Wörter gehören, und d ie  zwei Wortbildungsmodelle,  d i e  

durch d ie  S u ff ix e  - i s c a  und - l s t y j  r e p r ä s e n t i e r t  werden, 

werden derse lben  Klasse  von Wortbildungsmodellen zuge- 

o rd n e t  werden. Aus den Kombinationsregeln f o l g t  dann, 

daß d i e  v i e r  a b g e le i t e te n  Wörter,  d ie  s i c h  durch Anwen- 

dung d e r  beiden Wortbildungsmodelle au f  d i e  beiden un- 

a b g e l e i t e t e n  Wörter ergeben, säm tl ich  das g l e i c h e  Akzent- 

v e r h a l t e n  aufweisen: i '  I l i a c a , z 9 i l i s t y j , o o z , o l l š Č a . 

m oz 'o l is tv . ļ  gehören säm tl ich  zum Akzentschema

Die th eo re t i sch e n  Grundlagen des v ie r t e n  S c h r i t t e s  

s o l l e n  in Abschnit t  6 d ie s e s  K ap i te l s  angegeben werden. 

Dort werden wir auch e in ig e  S c h r i t t e  d e r  Analyse im De- 

t a i l  vorfUhren, wobei wir uns aus P la tzgründen  a u f  einen 

T e i lb e r e i c h ,  nämlich au f  d ie  von S ubs tan t iven  a b g e l e i -  

t e t e n  Wörter, beschränken werden. Eine Ü b ers ich t  über  

d ie  w ich t ig s ten  Ergebnisse d e r  Analyse -  wiederum a u f  

den T e i lb e re ic h  e ingeschränk t  -  geben wir im IV. Kapi-  

t e l  d i e s e r  A rbe i t .

2. D e f in i t io n  der  , Wortformen1 und Fes t legung  i h r e r  

s c h r i f t l i c h e n  F ix ierung

2 .1 .  Der B e g r i f f  der  1Wortform1

Z ie l  u n s e r e r  Arbeit  i s t  e s ,  den Akzent a l l e r  zu unserem 

Korpus gehörenden Einheiten  zu an a ly s ie ren  und zu be-  

sc h re ib e n .  Diese E inheiten  bezeichnen wir a l s  ,W ortfo r-
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men י und folgen damit e in e r  in de r  R u s s i s t ik  üb l ichen  

T r a d i t i o n .  Was d ie  genaue D e f in i t io n  b e t r i f f t ,  wollen 

w ir  uns im weiteren  dem Sprachgebrauch ZALIZNJAKs (1967) 

und MEL*SuKs (1961; 1963; 1974) an sc h l ieß e n f d e r  b e i  

KEMPGEN (1981, 6f f . ) ü b e r s i c h t l i c h  d a r g e s t e l l t  i s t .

Die genannten Autoren verwenden a l s  Grundlage i h r e r  

Untersuchung Texte, d ie  in s c h r i f t l i c h e r  Form v o r l i e g e n .  

Eine zwischen zwei Zwischenräumen stehende Buchstaben- 

fo lg e  aus einem Text wird a l s  ,Segment* b e z e ic h n e t .  Ein 

Segment s t e l l t  d ie  Ausdrucksseite  e in e r  z w e ise i t ig en  

sp ra c h l ic h e n  E in h e i t  dar ,  d i e  a l s  ,Wortform1 b ez e ich n e t  

w ird .  Die I n h a l t s s e i t e  e in e r  Wortform wird auch a l s  de-  

ren  , Bedeutungf bezeichnet*

Weiter  kann man zwischen ,konkreten Wortformen״, d ie  

in einem gegebenen Text Vorkommen, und , a b s t r a k te n  Wort- 

formen״, d ie  aus den konkreten Wortformen durch e inen  

A b s trak t ionsp rozeß  gewonnen werden, u n te r s c h e id e n .  In 

der  t r a d i t i o n e l l e n  L in g u is t ik  wird sowohl fü r  Segmente 

a l s  auch f ü r  Wortformen o f t  nur der  Terminus ,Wort״ v e r -  

wendet. Im weiteren  wollen wir h i e r  u n te r  , Wortformen1 

s t e t s  , a b s t r a k t e  Wortformen״ v e rs teh en ,  da wir uns nur 

noch mit d iesen  Einheiten b e sc h ä f t ig en  werden.

Unser Korpus stammt, wie in der  E in le i tu n g  f e s t g e l e g t ,  

n i c h t  aus einem Text, sondern umfaßt a l l e  Wertformen, 

d ie  man aus den Eintragungen des grammatischen Wörter- 

buchs von ZALIZNJAK (1977a) nach den d o r t  angegebenen 

Regeln b i lden  kann, sofern die  ,Grundform״, d .h .  d ie  

im Lexikon stehende Eintragung, auch im D er iva t ionsw ör-  

te rbuch  von WORTH, KOZAK und JOHNSON (1970) e n th a l t e n  

i s t .
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Für u n se r  w e i te re s  Yorgehen i s t  d ie  g ru n d s ä tz l i c h e  

Annahme w ic h t ig ,  daß es möglich i s t ,  Vortformen sowohl 

au f  d e r  Ausdrucks- a l s  auch a u f  d e r  I n h a l t s s e i t e  in k l e i -  

nere  E inhe i ten  zu ze r leg en  ( v g l .  KEMPGEN 1981, 1 0 f f . ) .  

Dies i s t  f ü r  d ie  A u sd ru c k sse i te  r e l a t i v  unprob lem atisch ,  

weil d ie s e  j a  ohnehin a l s  Polge k l e i n e r e r  E in h e i ten  (der  

Buchstaben) gegeben i s t .  Auf d e r  I n h a l t s s e i t e  i s t  e ine  

Zerlegung sch w ie r ig e r  durchzuführen  (v g l .  dazu KEMPGEN 

1981, 11 f . ) •  Da wir uns in e r s t e r  L in ie  fü r  e in  Phäno- 

men d e r  A u sd ru c k sse i te ,  nämlich fü r  den Akzent, i n t e r e s -  

s i e r e n ,  können w ir  uns a u f  wenige Angaben über d i e  Zer- 

legung de r  I n h a l t s s e i t e  von Wortformen beschränken ( v g l .  

dazu A b sch n i t t  3 ) .

2ë2 . Zur T ra n sk r ip t io n  de r  Segmente von Wortformen

Die von uns u n te rsu c h te n  Segmente l i e g e n  uns in den a l s  

Quelle  benutz ten  Wörterbüchern in o r th o g ra p h is c h e r  Form, 

d .h .  in  k y r i l l i s c h e r  S c h r i f t ,  v o r .  Zu e in e r  Sequenz von 

Buchstaben gehör t  j e w e i l s  noch ein Akzentzeichen, in 

manchen F ä l len  zwei (Haupt-  und Nebenakzent)•

Jedem solchen Segment e n t s p r i c h t  e ine  n o rm ie r te  pho- 

n e t i s c h e  R e a l i s i e ru n g ,  d i e  im großen und ganzen e indeu-  

t i g  bestimmt i s t  ( b e i s p i e l s w e i s e  durch  AVANESOV 1972 

oder AG I 98O, 1 4 f f . ) .  Von i h r  ausgehend, kann man jedem 

Segment e ine Reihe von -  th eo r ieab häng igen  -  phono log i-  

sehen I n t e r p r e t a t i o n e n  zuordnen• Am g e b rä u c h l ic h s te n  

i s t  in  d e r  modernen R u s s i s t i k  e ine  s p e z i e l l e  I n t e r p r e -  

t a t i o n ,  in d ie  auch E rgebn isse  d e r  morphologischen Ana- 

ly s e  m i t e in f l i e ß e n .  S ie  wird t e i l w e i s e  a l s  *1phono log i-
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sche"  Notation  b e z e ic h n e t  (so  b e i s p i e l s w e i s e  b e i  LEHFELDT 

1978, 1 2 f f . ) ,  t e i l w e i s e  a l s  " I n v a r i a n t e n n o ta t io n "  ( v g l .  

PANZER 1975, 46) oder  auch a l s  "morfofo n em atičesk a ja  

t r a n s k r i p c i j a "  ( v g l .  AG 1980, 88) .

In d i e s e r  A rb e i t  wollen wir  weder d i e  z u l e t z t  genann- 

te  noch e ine  andere  phono log ische  I n t e r p r e t a t i o n  verwen- 

den. S t a t td e s s e n  werden wir  d i e  u n te r s u c h te n  Segmente 

j e w e i l s  in der  herkömmlichen k y r i l l i s c h e n  Orthographie  

( e rg ä n z t  um d ie  Bezeichnung des Akzente) wiedergeben. 

Obwohl d i e s e r  Weg in d e r  V ergangenhe it  schon mehrfach 

gewählt worden i s t  (v g l .  ZALIZNJAK 1967, 9 f f . ;  HARVAN 

1974; KSIL 1979, 4 f f . ) ,  wollen w ir  u n se re  Entscheidung 

ku rz  begründen, da unse re  Vorgehensweise doch s t a r k  

von den meisten D ars te l lu n g en  d e r  r u s s i s c h e n  Morpholo- 

g ie  abweicht•

Die herkömmliche O r thograph ie  h a t  gegenüber den pho- 

nologischen Notierungen den V o r t e i l ,  daß s i e  konven t io -  

n e l l  e in d e u t ig  f e s t g e l e g t  i s t  und dam it  n i c h t  t h e o r i e -  

abhängig i s t .  Es i s t  zwar r i c h t i g ,  daß in d e r  O rthogra-  

ph ie  e in ig e  w ich t ig e  morphonologische Erscheinungen (wie 

etwa d ie  P a l a t a l i t ä t s a l t e r n a t i o n )  n i c h t  zum Ausdruck 

kommen. Dies i s t  ab e r  f ü r  das Z ie l  u n s e r e r  A rb e i t  eher 

f ö r d e r l i c h ,  da uns vor  a l lem  anderen d e r  Akzent I n t e r e s -  

s i e r t ,  während uns d ie  phonologischen P rozesse  in der  

Morphologie nur soweit  b e s c h ä f t i g e n ,  a l s  s i e  fü r  d ie  

Beschreibung des morphologischen Systems n ö t i g  s in d .

Ein w e i t e r e r  V o r te i l  d e r  herkömmlichen O rthograph ie  

b e s t e h t  d a r in ,  daß s i e  im großen und ganzen gegenüber 

dem Akzent i n v a r i a n t  i s t  (zu  den Ausnahmen s ieh e  w e i te rTilman Berger - 9783954792375
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unten)* B e is p ie l s w e is e  kommt d i e  B uchstabenfo lge  gorod , 

d ie  mit der  Bedeutung *Stadt* verbunden i s t ,  in den d r e i  

Wortformen g*orod. meždugor *odny.1 und gorodsk *0.1 vo r  

und v e rä n d e r t  s i c h  n i c h t ,  obwohl d e r  Akzent einmal au f  

de r  e r s t e n  S i lb e ,  einmal a u f  der  zweiten S i lb e  und e i n -  

mal überhaupt  n i c h t  a u f  einem Element d e r  B u chs taben fo l-  

ge l i e g t .  Diese E ig e n sc h a f t  d e r  herkömmlichen O r tho g ra -  

phie e rm öglich t  es  u ns ,  das Wortbildungssystera des Rus- 

s i sch en  zunächst einmal ohne jeden Bezug au f  das Akzent- 

system zu u n te rsu c h e n .  Die E rg e b n is se  d i e s e r  Untersuchung 

können w ir  dann zum Akzent in  Beziehung se tzen  und ü b e r -  

p rü fe n ,  ob und inw iew eit  der  Akzent komplexer Wörter 

von den E igenschaften  k l e i n e r e r  B e s t a n d te i l e  d i e s e r  Wör- 

t e r  abhängt.  Würden w ir  an S t e l l e  d e r  herkömmlichen Or- 

tho g raph ie  e in e  p h o n e t i s c h e  od er  phonolog ische  T ra n sk r ip -  

t io n  verwenden, deren D e f i n i t i o n  notwendigerweise  auch 

au f  Inform ationen über  den Akzent a u fb a u t ,  so könnten 

wir d i e  s t r i k t e  lo g i s c h e  Trennung zwischen der  U n te rsu -  
$

chung des W ortbildungssysteme und d e r  des Akzentsystems 

n i c h t  a u f r e c h t e r h a l t e n .

Z u le t z t  s e i  noch a u f  e inen  p ra k t i s c h e n  V o r te i l  v e r -  

w iesen ,  den d ie  Verwendung d e r  O rthograph ie  b i e t e t :  Wir 

können d ie  Segmente, d i e  wir u n te rsu ch en  w ollen ,  d i r e k t  

aus unserem Korpus übernehmen, ohne s i e  noch einmal t r a n s -  

k r i b i e r e n  zu müssen. Dadurch b l e i b t  auch d i e  im Korpus 

vorhandene a lp h a b e t i s c h e  (bzw. r ü c k l ä u f i g e  a lp h a b e t i s c h e )  

Ordnung e r h a l t e n .

Wie oben b e r e i t s  ku rz  e rw ähn t ,  g i b t  es e in ig e  Ausnah- 

men, b e i  denen d ie  A k z e n t s t e l l e  E in f luß  a u f  d i e  Ortho-

-  110 -

Tilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



g ra p h ie  h a t .  Es h a n d e l t  s i c h  um d ie  folgenden d r e i  

F ä l l e :

1. Wenn der  Akzent a u f  der  Flexionsendung des Nom.Sg.mask, 

von A djek t iven  l i e g t ,  so wird d ie s e  s t e t s  - 0,1 g e s c h r i e -  

ben. I s t  d ie  F lexionsendung hingegen u n b e to n t ,  so wird 

s i e  -  zum T e i l  in Abhängigkeit  vom Stammauslaut -  e n t -  

weder -y.1 oder - i j  g e s c h r ie b e n ,  ab e r  a u f  keinen F a l l

-0 1 .  Vgl. die Be ispie le  molod *01. b o P s ' o j . n 'ovy.i. 

s t r ' o g i j .

2. Der Buchstabe ë kommt n u r  in b e t o n t e r  P o s i t io n  vor .

3. Der Buchstabe d a r f  nur  dann a u f  d ie  Buchstaben 39 

Í 9 £$ ÌL£ und с fo lg e n ,  wenn d e r  Akzent a u f  ihm l i e g t .

Vgl. d ie  B e i s p ie le  k a r a n d a s 'om. ež 'ovv . ļ . tan с *or.

Von d iesen  d r e i  F ä l len  b e t r i f f t  d e r  e r s t e  a u s s c h l i e ß l i c h  

und de r  d r i t t e  zu einem großen T e i l  nur  F lex ionsendun- 

gen. Da wir uns im w esen t l ich en  nur  mit dem W ortbildungs-  

system b e s c h ä f t ig e n  werden, i s t  es  n i c h t  n ö t i g ,  f ü r  d i e -  

se F ä l l e  e ine  besondere Regelung zu t r e f f e n .

Die S ch w ie r ig k e i ten ,  d ie  a u f t r e t e n  können, wenn der  

d r i t t e  F a l l  zu u n t e r s c h ie d l i c h e n  Schreibungen außerha lb  

der  Flexionsendungen f ü h r t ,  werden w ir  in A bschn i t t  

5 .2 .3 •  e ingehender behandeln .  Es geh t  h i e r  im w e s e n t l i -  

chen um einen Typus von B e i s p i e l e n ,  de r  n i c h t  besonders 

h ä u f ig  vorkommt.

Auf das zweite  Problem r e a g i e r e n  w ir  folgendermaßen: 

Wenn w ir  Wortformen oder  Wörter ( z u r  U nterscheidung s . u . )  

mit dem Akzentzeichen anführen und d e r  Akzent au f  dem 

Buchstaben ë l i e g t ,  so werden w ir  d iesen  auch sch re ib en .  

Ansonsten behandeln w ir  ë so ,  a l s  ob d i e s e r  Buchstabe
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mit в i d e n t i s c h  wäre. D ies  e n t s p r i c h t  ü b r igens  auch der  

g e läu f igen  Schreibung n i c h t  a k z e n t u i e r t e r  Texte.

Zum Abschluß d i e s e s  A b s c h n i t t s  wollen wir □och kurz 

a u f  d ie  von uns verwendeten Akzentzeichen eingehen. In 

d e r  uns vor l iegenden  Schre ibung d e r  u n te rsu c h te n  Wort- 

formen i s t  j e w e i l s  immer e in  Vokalbuchstabe durch ein  

Akzentzeichen a l s  b e to n t  g ek en n ze ich n e t ,  das den Haupt- 

akzen t  a n g ib t ;  in manchen Wortformen i s t  ein zw e i te r  

Vokal au sg e z e ic h n e t ,  d e r  e inen  Nebenakzent t r ä g t .  In 

den meisten Untersuchungen (so auch b e i  ZALIZNJAK 1977a) 

wird der  Hauptakzent du rch  den Akut, der  Nebenakzent 

durch den Gravis  b e z e ic h n e t .

Eine u n t e r s c h ie d l i c h e  Bezeichnung de r  beiden Akzen- 

te  i s t  a l l e r d i n g s  ü b e r f l ü s s i g .  Wie b e i s p i e l s w e i s e  in 

der  Akademiegrammatik (1980, 91) verm erk t ,  l i e g t  in 

sämtlichen F ä l l e n ,  in denen zwei S i lb en  e i n e r  Wortform 

hervorgehoben werden, j e w e i l s  a u f  d e r  e r s t e n  von ihnen 

d e r  Nebenakzent und a u f  d e r  zweiten de r  Hauptakzent.

Aus diesem Grunde können w ir  f ü r  den Haupt- und den 

Nebenakzent d a s se lb e  Zeichen wählen, das j e w e i l s  vor 

dem beton ten  Vokal s t e h t ,  v g l .  d ie  B e i s p ie l e  v* i c e - k o r >o l > 

n 1a r o d o n a s e l ^ n i e « jfelov ' ek o o b r ' a z n y j .
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3. E r s t e r  S c h r i t t :  Übergang von den Wortformen zu den

Wörtern

3 .1 .  Zur D e f in i t i o n  des B e g r i f f s  1Wort*

Wie in d e r  E in le i tu n g  zu diesem K a p i te l  b e r e i t s  kurz 

d a r g e s t e l l t ,  wollen w ir  bestimmte Mengen von Wortformen 

zusammenfassen und a l s  , W ör te r 1 bezeichnen .  Die Unter-  

Scheidung zwischen Wortformen und Wörtern s o l l  uns zu- 

g l e i c h  dazu d ienen ,  d ie  F le x io n s -  und d ie  D e r iv a t io n s -  

morphologie voneinander  zu t ren n e n .

Die Zusammenfassung von Wortformen zu , Wörtern ' i s t  

in d e r  R u s s i s t i k  s e i t  langem ü b l i c h .  Obwohl d ie  D ef in i-  

t io n en  des W o r tb e g r i f f s  j e w e i l s  a u f  verschiedenen Grundla- 

gen beruhen, decken s i c h  d ie  Ergebnisse  im allgemeinen, 

wenn man von e in igen  s t r i t t i g e n  F ä l le n  a b a i e h t .  So ge- 

hören b e i s p i e l s w e i s e  d ie  Wortformen tv ,  teb.1 ' a , t e b ' e , 

teb.1 , a . ( 0 ) t e b ' e , t o b 'o j  b e i  säm tl ichen  Autoren zu 

einem und demselben Wort, während a u f  d e r  anderen Se i-  

t e  k e in e  E in ig k e i t  da rüber  b e s t e h t ,  ob Wortformen wie 

n !оѵу.1 und n o v 'e . j s i j  zu demselben Wort zählen so l len  

oder n i c h t .

Wir wollen uns an d i e s e r  S t e l l e  d a ra u f  beschränken, 

d ie  Vorgehensweise K-WPG3is (1981) kurz d a r z u s te l l e n  

und im übrigen s e in e  E rgebn isse  a l s  Ausgangspunkt für  

u nse re  Fest legung des W o r tb e g r i f f s  zu verwenden. KrXP- 

GEN s e l b s t  verwendet d ie  Termini , Wort' und , Lexem1 syn- 

onyra♦ Im folgenden werden w ir  be i  d e r  Beschreibung von 

KEWPGENs Verfahren nur  den Terminus , Lexem* verwenden
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und f ü r  d ie  von uns s e l b s t  d e f i n i e r t e  E in h e i t  den Ter-  

minus •Wort1 gebrauchen.

Wie schon erwähnt ( v g l .  S. 108) ,  benötigen  w ir  f ü r  

u n se r  w e i te re s  Vorgehen d ie  Annahme, daß es möglich i s t ,  

d ie  I n h a l t s s e i t e  von Wortformen in k l e i n e r e  E in h e i ten  

zu z e r le g e n ,  d ie  XEWPGEN (1981, 1 1 f . )  a l s  "Bedeutungs-  

komponenten" b e z e ic h n e t .  D iese  "Bedeutungskomponenten" 

l a s s e n  s i c h  nach versch iedenen  Gesich tspunkten  k l a s s i -  

f i x i e r e n •  Uns i n t e r e s s i e r t  dabe i  nu r  d ie  U nterscheidung 

von 1grammatischen 1 und 1n ich tg ram m atisch en 1 Bedeutun- 

gen, d ie  in v ie le n  D a rs te l lu n g e n  zur D e f in i t io n  des 

W o r tb eg r i f f s  verwendet wird (vg l•  b e i s p i e l s w e i s e  AG

1980, 123 und 4 5 3 f . ) .  Es h a n d e l t  s i c h  h i e r b e i  um e in e  

Unterscheidung nach dem S t a t u s  d e r  Bedeutung und 

n i c h t  nach der A r t  d e r  Bedeutung: Unter , grammati-  

s e h e n Bedeutungen ve ״ rs teh en  w ir  so lche  "Bedeutungskom- 

ponen ten" ,  d ie  " o b l i g a t o r i s c h "  ausged rück t  werden. Wie 

das zu vers tehen  i s t ,  können w ir  dem folgenden B e i s p i e l  

KEMPGENs ( entnehmen: "Wann immer ich (״ 198115  e in e  

Wortform des Lexems HAUS b en u tze ,  muß j e w e i l s  e n t s c h i e -  

den werden, ob ich  s i e  in den S in g u la r  oder den P l u r a l  

" s e t z e " ,  d . h . ,  ob d ie  Bedeutung " S in g u la r 11 oder  d i e  Be- 

deutung "P lu ra l"  au sg ed rü ck t  werden s o l l •  Eine d r i t t e  

M ög lichke i t  i s t  daneben n i c h t  gegeben. Beide Bedeutun- 

gen zusammen sind a l s o  im Rahmen des Lexems HAUS o b l i -  

g a t o r i s c h ,  oder an d e rs :  d ie  Auswahl zwischen ihnen i s t  

o b l i g a t o r i s c h " •

Die genaue D e f in i t io n  d e r  ״grammatischen Bedeutungen״ 

und des  übergeordneten  B e g r i f f s  der  *grammatischen Ka-
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teg o r ie*  wollen w ir  ebenso wie K5MPGEN von MELLÜK 

(1974, 9 8 f . )  übernehmen:

"Let us c a l l  a s e t  o f  m utua l ly  e x c lu s iv e  ( a l t e r n a t i v e )  

meanings a ca tego ry •  Then th e  ca tego ry  ( fm1 w (״ i l l  be 

grammatica^ in _ lan gu ag e  Ļ f o r  ^the c l a s s  К of_ l i n g u i s t i c  

e lem ents  i f  i t  meets s im u l tan e o u s ly  the  th re e  fo l low ing  

requiremen t s :

1) Every element o f  К i s  always accompanied by an expo- 

nent  o f  some ,m^1, This t a k e s  ca re  o f  the o b l ig a to ry  

n a tu re  o f  ( 'm ^  ) .

2) C lass  К i s  l a r g e  enough -  o r ,  a t  l e a s t ,  i t  c o n s i s t s  

o f  very  a b s t r a c t  and im portan t  words which can be de-  

sc r ib ed  as  ,,s t r u c t u r a l  words" .  This concerns u n iv e r s a -  

l i t y ,  " o v e r - a l l n e s s "  of  grammatical  meanings.

3) A ll  1m̂ 1 have s t a n d a rd ,  i . e .  s u f f i c i e n t l y  r e g u l a r ,  

means o f  e x p re s s io n .  This requ irem en t  r e f l e c t s  the  " r e -  

g u l a r i t y "  o f  grammar."

Aus d e r  angeführ ten  D e f in i t i o n  geht  k l a r  he rvo r ,  daß 

s ie  n u r  dann angewendet werden kann, wenn d ie  Menge von 

sp rac h l ic h en  Elementen, d . h .  in diesem F a l l  d ie  Menge 

der  Wortformen, b e r e i t s  in Klassen e i n g e t e i l t  i s t .  Wir 

sind a l s o  in Gefahr,  in einen Z i rk e l  h in e in z u g e ra te n :

Zur D e f in i t i o n  gramm atischer Kategorien  b e n ö t ig t  man 

W ortk lassen , be i  d e r  D e f i n i t i o n  d e r  Wortklassen s e l b s t  

möchte man s ic h  ab e r  b e r e i t s  a u f  grammatische Kategorien  

b e ru fen .  KEMPGEN (1981, 1 6 5 f f . )  z e i g t ,  daß d ie  v o r l ä u -  

f igen  K la s s e n e in te i lu n g e n ,  d i e  in der  L i t e r a t u r  angebo- 

ten werden ( b e i s p i e l s w e i s e  b e i  GASPAROV 1975; ZALIZNJAK 

1967), n i c h t  aus dem Z i rk e l  h in au s fü h ren ,  und s c h lä g tTilman Berger - 9783954792375
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s e l b s t  fo lgendes  Verfahren v o r :  Die a l l e r e r s t e  E i n t e i -  

lung  d e r  Wortformen b e d ie n t  s i c h  nur  d e r  A usd ru ck sse i -  

t e ,  und zwar werden Wertformen v o r l ä u f i g  zusammengefaßt, 

d i e  über  einen "gemeinsamen Stamm" verfügen•  W eiter  h e iß t  

es  dann (KEMPGEN 1981, 167): "Wir l a s s e n  a l s o  b e i  gemein- 

samem Stamm eine "sem an tische  Vermutung" g e l t e n ,  d i e  be- 

s a g t ,  daß in diesem P a l l e  Gemeinsamkeit auch f ü r  d i e  In -  

h a l t s s e i t e  angenommen w ird ;  d i e s e  Vermutung kann im Lau- 

fe  d e r  weiteren  Untersuchung dann b e k r ä f t i g t  oder  w ider-  

l e g t  werden•"

Im nächsten S c h r i t t  u n t e r s u c h t  man d ie  sem antischen  

U ntersch iede  in n e rh a lb  von so lchen  Grupnen von W ortfor-  

men, d i e  über einen gemeinsamen Stamm verfügen•  Es g i l t  

fo lgendes  P r in z ip  (K3MPGEN 1981, 169):  "Von Wortformen 

e in e s  Wortes r e d e t  man s o la n g e ,  wie d ie  U n te rsc h ied e  

zwischen diesen Wortformen a u f  d e r  I n h a l t s s e i t e  a u s -  

s c h l i e ß l i c h  Anzahl und Art d e r  grammatischen Bedeutun- 

gen b e t r e f f e n ,  oder anders  : mit  grammatischen Kategorien  

beschr ieben  werden können."  Durch K o n t ra p o s i t io n  e r h ä l t  

man h i e r a u s  d ie  Regel,  daß zwei Wortformen, b e i  denen 

man aufgrund des gemeinsamen Stammes zunächs t  angenom- 

men h a t t e ,  s i e  gehör ten  zu einem und demselben Lexem, 

zu verschiedenen Lexemen g e rech n e t  werden müssen, wenn 

d e r  Bedeutungsunterschied  zwischen ihnen n i c h t  mit  gram- 

matischen Kategorien beschr ieben  werden kann.

Nach Anwendung d i e s e s  V erfah rens  e r h a l t e n  w ir  e in e  

Zuordnung s ä m t l ic h e r  Wortformen des Russischen zu Lexe- 

men• In n e rh a lb  d e r  Lexeme i s t  ab e r  im P r in z ip  e in e  wei- 

t e r e  Gliederung möglich, K2MPGEN f a ß t  so lc h e  Wortformen
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e in e s  Lexems, d ie  entweder a l l e  grammatischen Kategorien  

gemeinsam haben oder  d i e  s i c h  nur durch  das Fehlen bzw. 

Vorhandensein e in e r  grammatischen K a te g o r ie  u n t e r s c h e i -  

den, j e w e i l s  zu ,1P arad i  gm en*י zusammen. Das diesen P a ra -  

digmen au f  d e r  I n h a l t s s e i t e  gegenüberstehende K o r r e l a t  

s ind d i e  ** Inha l  tsparad igm en1״. Auf d ie  E in ze lh e i ten  des 

D e f in i t i o n s v e r f a h r e n s  s o l l  h i e r  n i c h t  eingegangen wer- 

den ( v g l .  dazu K2MPG3N 1981, 1 7 1 f f . ) .

Der Umfang e in e s  Lexems kann s i c h  mit einem P á rá d ig -  

ma decken, d i e s  i s t  abe r  n i c h t  notwendig. So b i lden  b e i -  

s p ie l s w e i s e  j e w e i l s  a l l e  D eklina t ionsform en  e ines  Sub- 

s t a n t i v s  ein  Paradigma, das durch d ie  grammatischen Ka- 

te g o r ie n Numer״  us ,״ ״ Genus* und ״K asus״ gekennzeichnet  

i s t .  Zu einem Verb wie d * e l a t * / 3d ״e la t*  gehören demge- 

genüber fo lgende sechs  Inha l tsparad igm en  ( in  Klammern 

j e w e i l s  d ie  Wortformen des je w e i l ig e n  Paradigmas):

1. I n f in i t iv p a r a d ig m a  ( d ״ e l a t » . sd 1 e la t*  )

2. P räsens- Im pera t ivpa rad igm a  ( d ״e l a j u , d ״e l a e s ’ .

sd * e l a i u . sd * e laes»  « . . . ,  d ״e l a j . d ״e l a j  t e . sd * e l a j . 

sd * e l a j t e )

3ä P rä te r i tum parad igm a ( d ״e l a l . d * e l a l a . d * e la lo . 

d ״ e l a l i . sd * e l a l . s d , e l a l a . sd ״e l a l o . sd ״ e l a l i )

4. Gerundialparad igraa  ( d ״e la  j a . d * e l a v ( s i ) . sd * e l a v ( s i ) )

5. P a r t i z ip i a lp a r a d ig m a  -  Langformen ( d ״ e la . ļusci . ļ .

d 1 e l a j u s c a j a . d ״e l a v s i j . . . . ,  d ״elaemv.1. . . . ,

d ״e l a n n v j . . . . ,  sd 1 e l a v s i . j . . . . ,  sd ״e l a n n y j . . . • )

6 . P a r t i z ip i a lp a ra d ig r a a  -  Kurzformen ( d ״ e l a n , d 1 e l a n a . 

d ״e l a n o , d ״e la n v . sd * e lan , sd ״ e lana ,  sd ״ elano.
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Bevor w ir  a l l e  Klassen  von Lexemen a u fz ä h le n ,  d ie  s ic h  

aus KEMPGEN3 P rozedur e rgeben ,  wollen  wir noch a u f  e i n i -  

ge F e s t s t e l lu n g e n  v e rw e isen ,  d i e  KEMPGEN b e i  d e r  Behänd-%

lung a l l e r  Inh a l tsp a rad igm en  des  Russischen (KEMPGEN

19 8 1 ,  1 8 2 f f . )  t r i f f t  und d i e  im folgenden f ü r  uns von 

I n t e r e s s e  s in d :

a) Bei  den A djek t iven  gehören  d ie  s y n th e t i s c h e n  Super-  

la t iv fo rm en  und d ie  Komparativform zu demselben Lexem 

wie d e r  P o s i t i v  ( v g l .  KEMPGEN 1981, 211).

b) U n te rsche iden  s i c h  zwei Verben nur  durch den ihnen 

zugeordneten Aspekt ( so g en an n te  1,A s p e k tp a r tn e r " ) ,  so 

gehören e i e  zu demselben Lexem (217) .

c) Die r e f l e x i v e n  Verben zäh len  n i c h t  zu demselben Le- 

xem wie d ie  en tsprechenden  n i c h t r e f l e x i v e n  Verben (220) .  

Die grammatische K a te g o r ie  d e r  R e f l e x i v i t ä t / N i c h t r e f l e -  

x i v i t ä t  i s t  b e i  den Verben e in e  in h ä re n te  grammatische 

K a te g o r ie  wie etwa das  Genus b e i  den S u b s ta n t iv e n .

Wir geben nun e in e  Ü b e rb l ic k  über  d ie  14 K lassen  von 

Lexemen an , d i e  man aus  d e r  D a r s te l lu n g  KEMPGENs e r s c h l i e -  

flen kann. Es s e i  a u s d r ü c k l i c h  d a ra u f  h ingew iesen ,  daß 

KSMPGEN s e l b s t  nu r  nach Inh a l tspa rad ig m en  k l a s s i f i z i e r t  

und d i e s e  auch seinen w e i te r e n  Überlegungen zugrunde 

l e g t .  Eine K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  A r t ,  wie wir  s i e  v o r s c h l a -  

gen, wird a b e r  von ihm n i r g e n d s  a b g e le h n t .  -  Wir führen  

J e w e i ls  an e r s t e r  S t e l l e  das  In h a l t sp a rad ig m a  (bzw. d ie  

Inh a l tspa rad ig m en )  an , d i e  f ü r  d ie  b e t r e f f e n d e  Lexemklas- 

se c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t ,  danach e in e  grobe C h a r a k te r i -  

s t i k  d e r  Lexemklasse und e i n i g e  B e i s p i e l e :

00060629
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1# IP ,Kasus״ ; e i n i g e  Pronomina und Z ah lw ör te r ,  z .B . 

к t o , c t o , seb j  , a , p j a t y . dea.j , a t e r o . . .

2. IP :  *Kasus י , ,Numerus1; Personalpronom ina d e r  1. und 

d e r  2. Person ,  a l s o  J a  ( men.1 , а . 1Ф. 9 mv, n as ,  . . . )  

und t ļ  ( t e b j  ' a . . . . ,  v j ,  v a s . . . . )

3• IP :  ,K a s u s ' ,  , Numerus״ , , Genus* (im S g . ) ;  das P e rso -  

nalpronomen d e r  3. Person ,  a l s o  о£ ,  o n , a . on *o ( e g *o. 

e ' ë , e g 'o . . . . ,  onTi, i c h . . . . )

4. IP: 'K a s u s ' ,  ,Genus ' ;  d i e  Z ah lw ör te r  dva. , oba . p o l -  

t o r  , a

5. IP: ,K a s u s ' ,  'Numerus ',  ,Genus' (m asc . ) ;  d ie  masku- 

l i n e n  S u b s ta n t iv e ,  z .B . dom, c e l o v ' ek . . .

6 . IP:  ,K asus״, ,Numerus' ,  1Genus' ( fe rn .) ;  d i e  fe m in i -  

nen S u b s ta n t iv e ,  z .B . zen ״a . k o r , obka. n i t*  . . .

7• IP:  *Kasus*, , Numerus*, , Genus* ( n e u t r . ) ;  die n eu t r a -  

len  S u b s ta n t iv e ,  z .B . okn , о . s i *eda tv ie  . . .

8 . IP :  , Genus* (m asc . ) ;  d i e  in d e k l in a b le n  maskulinen 

S u b s ta n t iv e ,  z .B . b u rž u , a . ķ e n g u r*u . . .

9. IP :  ,Genua* ( fe rn .) ;  d ie  in d e k l in a b le n  femininen Sub- 

s t a n t i v e ,  z .B .  f r  *au. mad * am . . .

10. IP :  , Genus' ( n e u t r . ) ;  d i e  in d e k l in a b le n  n e u t r a le n  

S u b s ta n t iv e ,  z .B .  10831e . г , ad lo  . . .

11. Diese Lexemklasse, d ie  den herkömmlichen Adjektiven 

e n t s p r i c h t ,  umfaßt zwei In h a l t s p a r a d  igmen:

a) IP: ,Kasus1, ,Numerus״ , , Genus' (im S g . ) ,  *Grad*; 

Langformen d e r  A d je k t iv e ,  z .B . 'umnyj, 'umnaja, 

'umnoe. , umnogo. . . . ,  umn ' e j a i . l . . . .

b) IP: ,Numerus', , Genua' (im S g . ) ,  , Grad״ ; K u rz fo r -  

men der  A d jek t iv e ,  z .B .  um 'ën. umn’a , umn' 0 , umn'y , 

umn•ее
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12. D iese  Lexemklasse, d i e  den n i c h t  r e f le x iv e n  Verben

e n t s p r i c h t ,  umfaßt sechs  Inhaltsparadigmen:

a)  IP: ״Genus V e rb i1, , A spekt1, ,R e f l e x i v i t ä t ״ ; In -  

f i n i t i v ,  z.B. p l s a״ t * . пах>із״аѴ

b) IP :  ,Genus V e rb i R, ,״ e f l e x i v i t ä t ״ , , Tempus״» 

,Modus״, , A spekt1f ,Numerus', ,P erson f ; Präsens  

und Im pera t iv ,  z .B . p i s u״ . у Ч в е з 9. . . . ,  p i s ״1 . 

p i s 1 l t e , n ap is  , u . n a p ^ s e s * . n a p i s 1 i , 

n a p i s i ״ t e

c) IP: ,Genus V e rb i1, ,R e f l e x i v i t ä t י י  , Tempus’ , 

, Modus״ , ,As pekt ,״ ״ Numerus״, , Genus״ (im S g . ) ;  

P r ä t e r i tu m ,  z.B. p i s ' a l . p i s a״ l a , p i s a״ l o .

p i s  , a l i . n a p l3 a״ l . n ap is  , a l a , n a p i s a ł o . 

n a p is a״  l l

d) IP ;  , Genua V erb i״, ,R e f l e x i v i t ä t , ,״ Aspekt״, 

1Tempus״ ; Gerundien, z.B. p i s a״ « p l s a״ v ( 3 i ) , 

n a p i a a״ v (3 i )  (das Gerundium * n a p i s a i״ s t  n i c h t  

b e l e g t  oder n i c h t  z u lä s s ig )

e) IP :  ,Genus Ve r b i ,״ ״ Re f l e x i v i t ä t ,״ ״ Aspekt  ,״

, Tempus ,״ ״ Ka s us ,״ ״ Numerus״, , Genus״ (im S g . ) ;  

Langformen der  P a r t i z i p i e n ,  z.B. p i״ s u s c l j . 

p l 3 ł av31.1. р Ч зап п уЗ . п а р і8  ІэаппуЗ״аѵэі.1. nao״

( d i e  P a r t i z i p i e n  yp ״ isem yj. *nap״isusci.1 und 

* n a p isemy.1 sind n״ i c h t  b e le g t  oder n i c h t  z u lä s -  

s ig )

f )  IP: ,Genus V e rb i״, , Tempus״, ,As pekt ,״ ״ Numerus״, 

, Genus1 (im Sg. ) ; Kurzformen der  P a r t i z i p i e n ,  

z .B . p ״ l s a n . p i ״ s a n a . p ’ isano . p isany ״ . n ap r i s a n . 

n a p f l s a n a . n a p is״ an o . nati1 isany
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13. B lese  Lexemklasse, d ie  den re f le x iv e n  Verben e n t -  

s p r i c h t ,  umfaßt fü n f  Inhaltsparadigmen, und zwar 

m it  Ausnahme des l e t z t e n  d iese lben  wie d ie  v o rh e r -  

gehende Lexemklasse. Wir führen h i e r  nur noch e i n -  

mal B e isp ie le  an:

a) u ž >l t > 3.1 a . nauž '  i t*  s.ļa

b) u č 'u s * . "исіз* s.ļa, uc '  i s * . u č ' l t e s * . паис'из* 

na'učl3*3. ļa. , nauč ' 13*, nauc ' i te s*

c ) u c 1i l s j a . u c '  i l a s * . u c ' 1103*, u c ' 1113*. n au c1l l s j a  

nauc '11as* . n au c11103*. nauc11113*

d) и с 'а з * » uč* і ѵ з і з * . nauc* lvsis*

e) u č 'a sč i ,1 3 ja . u c ' i v s i . ļ s j a . nauc ' iv s l . ļ s ja

14• Die l e t z t e  Lexemklasse i s t  dadurch gekennzeichnet ,  

daß überhaupt kein Inha ltsparad igm a v o r l i e g t .  S ie  

umfaßt d ie  P rä p o s i t io n e n ,  d ie  Konjunktionen, d ie  

e ig e n t l i c h e n  Adverbien und d ie  P a r t ik e ln  (v g l .  KEMP- 

GEN 1981, 216). B e isp ie le  s ind :  v, ' e s l i . zdes*, da .

Mit H i l fe  des Verfahrens von KüMPGEN i s t  ез uns a l s o  

möglich, von der Menge der Wortformen zu der  der Lexeme 

überzugehen. Wenn wir nun, wie angekündigt,  zwischen 

Lexemen e ine  bestimmte Art von R ela t io n ,  nämlich d ie  

Ableitungsbeziehung, d e f in ie r e n  (v g l .  dazu den nächsten 

Abschnitt), so können wir in bestimmten Fällen  Ergebnis-  

se e r h a l t e n ,  d ie  intuitiven Vorstel lungen über d ie  Eigen- 

schäf ten  der  Ableitungsbeziehung widersprechen. B e i s p ie l s  

weise wird s ich  durch d ie  D e f in i t io n  der  Ableitungsbe- 

Ziehung ergeben, daß d ie  d r e i  Lexeme s t a r i n ' a . s t a r s i n ' a  

und s t a r ' e j s l n a  säm tl ich  von dem Lexem s t 'a ry . j  a b g e l e i t e t  

sind, und zwar a l l e  d re i  mit H i l f e  des S uff ixes  - I n a .  DieTilman Berger - 9783954792375
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Elemente, durch d i e  s i c h  das zweite  und das d r i t t e  Le- 

xem vom e r s t e n  u n t e r s c h e id e n ,  nämlich d e r  Buchstabe - J -  

und d i e  Buchstaben f o lg e  - e.ļs- ,  s ind  von versch iedenen  

Wortformen des  Lexems s t  1ary.1 " g e e rb t " ,  nämlich von den 

zwei S uper la t iv fo rm en  s t , a r s i . l  und s t a r t e,1äi.1. Die Un- 

t e r s c h ie d e  zwischen den d r e i  a b g e le i t e t e n  Lexemen haben 

a l s o  Entsprechungen i n n e r h a l b  des Lexems, von 

dem s i e  a b g e l e i t e t  s i n d .  Wenn w ir  d i e  U ntersch iede  ad-  

äquat b esch re iben  w o l len ,  müssen wir d i e s e  Entsprechun-  

gen b e rü c k s ic h t ig e n  und dam it  z u la s s e n ,  daß Ableitungen 

n i c h t  von dem Lexem a l s  Ganzem, sondern von e in ze ln en  

Wortformen des  Lexems g e b i l d e t  werden.

Wenn wir h ingegen daran f e s t h a l t e n  w ollen ,  daß man 

von e i n e m  Lexem mit H i l f e  e i n e s  S u f f ix e s  

nur e i n e  A b le i tung  b i ld e n  kann, müssen wir das Le- 

xem s t 1 ary.1 a u f s p a l t e n  und in  d r e i  E inhe i ten  s t , a r v j « 

s t  *ars 1.1 und s t a r ' e . ļ ā i . ļ  z e r l e g e n .  Dies b edeu te t  dann, 

daß man d ie  S u p e r l a t i v b i ld u n g  aus d e r  Flexion h e r a u s -  

nimmt und a l s  T e i l  d e r  D e r iv a t io n  b e t r a c h t e t .

Bei der  En tscheidung d a rü b e r ,  welche de r  beiden Lö- 

sungen vorzuziehen  i s t ,  haben wir uns an den Konsequen- 

zen o r i e n t i e r t ,  d i e  d ie  Lösungen f ü r  d i e  Beschreibung 

der Wortbildung mit s i c h  b r in g e n .  Diese Beschreibung 

wird ü b e r s i c h t l i c h e r ,  wenn w ir  nur  d ie  M öglichkei t  zu- 

l a s s e n ,  daß e in  Lexem von einem anderen Lexem a b g e l e i -  

t e t  i s t ,  und wenn w ir  a u s s c h l i e ß e n ,  daß von v e r s c h ie d e -  

nen Wortformen e in e s  Lexems m it  H i l f e  d esse lben  S u f f i -  

xes v e rsch ied en e  neue Lexeme a b g e l e i t e t  werden. Wir 

haben es daher  vorgezogen, Lexeme wie s t 1 arv.1 in k l e i -
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n e r e  E inh e i ten  zu ze r legen  und d ie  zw eite  Lösungsmöglich 

k e i t  auszuwählen•

Da es  n i c h t  s i n n v o l l  i s t ,  den S u p e r l a t i v  bald a l s  

T e i l  d e r  F le x io n ,  bald a l s  T e i l  d e r  D e r iv a t io n  anzusehen 

v e ra l lg e m e in e rn  w ir  d ie s e  Fes t legung  f ü r  a l l e  A d jek t ive ,  

d .h .  auch dann, wenn k e in e  mit demselben S u f f ix  von Po- 

s i t i v  und S u p e r l a t i v  a b g e l e i t e t e n  Lexeme e x i s t i e r e n ,  

f a s s e n  wir d i e  beiden Mengen von Wortformen zusammen,

30 z .B .  b e i  v y s Tokl.1/ v 1 v s s i j  oder t ł i c h i . ļ / t l s ' a j s i j . 

Ähnlich  v e r f ä h r t  auch 2ALIZNJAK (1977a ,  6) und das Ortho 

e p is c h e  Wörterbuch von 1983 (AVANESOV 1983, 1 4 f . ) .

Die neuen E inhe i ten  werden wir im U ntersch ied  zu den 

Lexemen1 nach d״ e r  D e f in i t io n  KEMPGEHs a l s  1W örte r 1 be- 

z e ich n en .  In d i e s e r  Sprechweise gehören a l s o  d ie  Wort- 

formen t ł i c h i j  und t i s  ’a.ļ s i .1 zu zwei versch iedenen  Wör- 

te rn  und en tsprechend s t ' a r v j . 3 t  ' a r s i j  und s tar*e .13ij  

zu d r e i  ve rsch iedenen  Wörtern.

Es g i b t  noch zwei w e i te r e  F ä l l e ,  in denen es aus ähn- 

l i e h e n  Gründen s in n v o l l  i s t ,  d ie  von KEMPGEN gegebene 

D e f i n i t i o n  zu ändern .  Obwohl wir noch k e ine  D e f in i t io n  

der  A ble i tungsbez iehung  angegeben haben, e r s c h e i n t  es 

uns an g e b ra c h t ,  d i e s e  d r e i  F ä l l e  schon h i e r  zu behandeln 

Auf d e r  einen S e i t e  wird d ie  D a r s te l lu n g  dadurch über -  

s i c h t l i c h e r ,  daß d i e  gesamte D e f in i t i o n  des W ortbegr if fs  

in einem A b sch n i t t  behande l t  w ird ,  a u f  d e r  anderen S e i t e  

d ro h t  auch k e in e  Gefahr, daß wir in einen Z i rk e l  g e ra -  

ten ,  da d ie  von uns d e f i n i e r t e  A ble i tungsbez iehung  von 

der  A rt  des zugrundegeleg ten  W o r tb eg r i f f s  unabhängig 

i s t .
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Der e r s t e  F a l l ,  den wir be t ra ch ten  wollen, b e t r i f f t  

den Verba laspek t .  Wie b e r e i t s  erwähnt, r e ch n e t  KEMPGEN 

den p e r fe k t iv e n  und den imperfektiven A spek tpa r tner  j e -  

w e i ls  zu demselben Lexem. Auf d ie s e  Weise b i lden  b e i s p i e l  

weise poznav 'a t*  und pozn 1at* ein Lexem. Nun g ib t  es aber  

d ie  beiden Lexeme poznav 'an l e  und pozn *anie, d ie  m i t t e l s  

desselben S u f f ix e s  • n ie  a b g e l e i t e t  s ind .  Wie oben im 

F a l l e  von s t a r i n  *a« s t a r s l n , a und s t a r * e jš in a  e rw e is t  

es s ich  a l s  s in n v o l l ,  d ie  beiden Aspektpartner  a l s  zwei 

versch iedene  Wörter a u fzu fa sse n .  -  Diese Erscheinung 

i s t  üb r igens  n i c h t  a u f  d ie  durch Suff ig ie rung  g e b i ld e -  

ten Aspektpaare besch ränk t ,  sondern kommt auch in F ä l -  

len  v o r ,  in denen ein  p e r f e k t i v e s  Verb durch P r ä f i g i e -  

rung e n t s t e h t ,  v g l .  d ie  Lexeme p i s ' a n i e  und nax>is' a n i e . 

d ie  von dem Aspektpaar p i s * a f / n a p i s , at* a b g e l e i t e t  s in d .  

Wie im F a l l  der  S u p e r la t iv e  legen wir auch h i e r  f e s t ,  

daß b e i  a l l e n  Verben d e r  p e r f e k t iv e  und der  imper- 

f e k t iv e  A spek tpartner  j e w e i l s  f ü r  s ich  ein Wort b i ld e n .

Der zweite F a l l  b e t r i f f t  d ie  P a s s i v p a r t i z i p i e n .  Nach 

KEWPGE3Í b i lden  d ie s e  P a r t i z i p i e n  keine eigenen Lexeme, 

so gehören b e i s p ie l s w e is e  o p r e d e l *imy.1 und opredel  *ënny.j 

be ide zu demselben Lexem wie o p re d e l , i t * . Nun kann man 

von beiden P a r t i z i p i e n  A bs trak ta  au f  -os t*  b i ld en ,  näm-״ 

l i e h  d ie  beiden Lexeme o-predel1 imost* und opredel  *ennost* 

In ä h n l ic h e r  Weise wie in den anderen beiden F ä l le  e r -  

s c h e in t  es uns s in n v o l l ,  d ie  P a s s iv p a r t i z ip ie n  Jew eils  

a l s  e igene Wörter anzusehen.

Man kann s i c h  f rag en ,  warum d ies  n i c h t  auch fü r  d ie  

A k t iv p a r t i z ip ie n  g e l ten  s o l l .  Die9e Möglichkeit  i s t  na
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t ü r l i c h  p r i n z i p i e l l  gegeben, aber es g i b t  anders  a l s  

b e i  den P ä s s iv p a r t i z ip i e n  keinen Grund, de r  fü r  e ine  

so lche  Festlegung s p r i c h t .  Es g ib t  ke ine  Lexeme, d ie  

von ak t iven  P r ä te r i tu m s p a r t i z ip ie n  a b g e l e i t e t  s in d ,  un- 

t e r  den ak t iven  P rä s e n s p a r t i z ip ie n  g ib t  es nur zwei, 

d ie  a l s  a b le i t e n d e  Werter a u f t r e t e n ,  nämlich mogfu 3či;ļ 

und b 'u d u sc i . j . zu denen es d ie  a b g e le i t e te n  Wörter 

rnog'u sc e s tv o  und b 'uduscnost* g i b t .  In beiden F ä l len  

kommt es n i c h t  zu K o l l is ionen  mit anderen Ableitungen 

de rse lb en  Lexeme.

Zum Abschluß d ie se s  A bschn i t ts  wollen wir d ie  K las -  

sen von Wörtern au fzäh len t d i e  s ich  nach Abschluß unse-  

r e r  Prozedur ergeben:

1. Verben: Mit wenigen Ausnahmen gehören zu f a s t  a l l e n  

Wörtern d i e s e r  Klasse fünf Inhaltsparadigmen, nämlich 

das In f in i t iv p a ra d ig m a ,  das Präsens-Im perativparadigma, 

das Präter i tum paradigma, das Gerundi a l p a rad igrna und das 

P a r t i z ip ia lp a ra d ig m a .  Da das z u l e t z t  genannte Paradigma 

nur noch d ie  A k t iv p a r t iz ip ie n  umfaßt, f ä l l t  das sechs te  

Inha ltsparad igm a K3MPG5N3 , das (be i  den n ic h t r e f le x iv e n  

Verben) aus den Kurzformen der  P a s s iv p a r t i z ip ie n  b e s t e h t ,  

weg: Die P a s s iv p a r t i z ip ie n  sind Adjektive und können

a l s  so lche zum Tei l  auch Kurzformen haben.

2. A d jek t ive :  Der ge r in ge re  Teil  der  Wörter d i e s e r  Klas- 

se w e is t  zwei Inhaltsparadigmen auf ,  nämlich d ie  Lang- 

formen und d ie  Kurzformen. Bei den übrigen Wörtern l i e g t  

nur das e ine  oder das andere Paradigma vor.  Zur Klasse 

der Adjektive  zählen auch d ie  S u p e r la t iv e  ( a l s  eigene 

Wörter!)  und d ie  P a s s iv p a r t i z ip i e n .

00060829
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3. S u bs tan t ive ;  Unter diesem O berb eg r i f f  fassen v i r  sechs 

Lexemklassen zusammen, nämlich d ie  dek l inab len  maskulinen, 

d ie  dek l inab len  femininen, d ie  dek l inab len  n e u t r a le n ,

d ie  Indek linab len  maskulinen, d i e  indek l inab len  femininen 

und d ie  indek l inab len  n eu t ra le n  S u b s ta n t iv e .  Jede d i e s e r  

Lexemklassen umfaßt je w e i l s  ein Inhaltsparadigma• Eine 

Zusammenfassung der  sechs Lexemklassen zu e in e r  großen 

K lasse ,  nämlich der  der  S u b s ta n t iv e ,  e r s c h e in t  uns des-  

h a lb  g e r e c h t f e r t i g t ,  weil  s i c h  die Elemente d i e s e r  Klassen 

von a l l e n  übrigen Lexemen durch das in h ä re n te  Genus u n t e r -  

scheiden und somit eine durch e ine  besondere Gemeinsamkeit 

c h a r a k t e r i s i e r t e  Gruppe b i ld e n .

4. Numeralia: H ierher gehören a l l  d ie jen igen  Zahlwörter,  

d ie  weder a l s  S ubs tan t ive  noch a l s  Adjektive  e ingeordnet  

werden können. Sie gehören zu zwei Lexemklassen. Die 

Elemente d e r  einen werden nur  nach dem Kasus v e rän d e r t  

(z .B .  t r i , p j a t * , t r i n a d c a f  . . . ) ,  d ie  d e r  anderen nach 

Kasus und Genus (dva« oba, p o l t o r a ) .

5. U n f le k t ie rb a re  Wörter: H ierher  zählen a l l  d ie jen ig en  

Wörter, d i e  nur das Inha l tsparad igm a aufweisen, das durch 

das Pehlen j e g l i c h e r  grammatischer Kategorie  gekennzeich- 

n e t  i s t .  Von den Wörtern d i e s e r  K lasse  kommen nur d ie  

Adverbien a l s  a b g e l e i t e t e  oder a l s  a b le i te n d e  Wörter 

vor# so daß nur s i e  f ü r  den weiteren V er lau f  der  U n ter -  

suchung w ich t ig  s in d .  Eine Abgrenzung zwischen den Ad- 

verbien und den übrigen Elementen der  Klasse  (P rä p o s l -  

t io n en ,  Konjunktionen, P a r t i k e l n )  e r ü b r i g t  s i c h .
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6 . Pronomina: In d i e s e r  K lasse  fassen  wir a l l e  übrigen 

f l e k t i e r b a r e n  Wörter zusammen• Wir tun das d e sh a lb ,  weil 

d ie  Wörter d i e s e r  Klasse im allgemeinen anders  a l s  d ie  

der  übrigen Klassen ke ine  Ableitungen b e s i tz e n •  Auf d ie  

e in z ig e  Ausnahme, nämlich d ie  mit H i l f e  des S u ff ix es  -k -  

von Pronomina a b g e le i t e t e n  Verben (z.B• t 'v k a t* ) wollen 

wir h i e r  n ic h t  näher eingehen•

3.2• Zur D e f in i t io n  der  B eg r i f fe  'Grundform' und 'B a s i s -  

form 1

Schon b ish e r  haben wir,  wenn wir von einem bestimmten 

Wort gesprochen haben, n i c h t  immer a l l e  zu ihm gehören- 

den Wortformen a u fg e z ä h l t ,  sondern eine  , Grundform* ver-  

wendet, d ie  d ie  Menge der  Wortformen, aus denen das be- 

t r e f f e n d e  Wort b e s te h t ,  r e p r ä s e n t i e r t .  Als ,Grundform' 

verwenden wir bei Verben den I n f i n i t i v ,  bei den anderen 

f l e k t i e r b a r e n  Wortklassen den Nominativ S in g u la r .  Sofern 

das b e t re f fe n d e  Wort nach dem Genus d i f f e r e n z i e r t e  Wort- 

formen b e s i t z t ,  d ie n t  der  Nominativ S in g u la r  Maskulinum 

a l s  Grundform, sofern das b e t r e f f e n d e  Wort n i c h t  im S in-  

g u la r  vorkommt, der  Nominativ P l u r a l .  Bei den Adjektiven, 

zu denen es sowohl e ine Lang- a l s  auch eine  Kurzform 

g i b t ,  wird der Nominativ S in g u la r  Maskulinum der  Lang- 

form a l s  Grundform verwendet.

Im allgemeinen e n t s p r i c h t  d ie  Grundform der E in t r a -  

gung in den von uns a l s  Korpus verwendeten Wörterbüchern. 

Dies i s t  aber n ic h t  in a l le n  Fällen so, da ZALIZNJAK und 

WORTH e t  a l .  (ebenso wie KEMPGEN) d ie  P a s s iv p a r t i z ip ie n  

n ic h t  a l s  Adjektive ,  sondern a l s  Wortformen des VerbumsTilman Berger - 9783954792375
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ansehen .  Die Grundform p r o c i t at* r״ e p r ä s e n t i e r t  b e i  ZA- 

LIZNJAK und bei uns v e r sc h ie d e n e  Wörter:  Die Wortform 

p r o c 1itannogo g e h ö r t  b e i  ZALIZNJAK zu demselben Wort 

wie d e r  I n f i n i t i v  o r o c i f a t * .  b e i  uns wird s i e  hingegen 

zu einem anderen Wort g e r e c h n e t ,  das  durch d ie  Grundform 

p ro c ״ ltanny.1 r e p r ä s e n t i e r t  w i rd .  A l l e rd in g s  werden auch 

b e i  ZALIZNJAK v i e l e  P a s s i v p a r t i z i p i e n  im Wörterbuch a u f -  

g e f ü h r t ,  d ie  nach s e i n e r  Meinung schon zu Adjek tiven  

geworden s ind ,  z . B ś п а с 1 ltanny.1 * -  Obwohl ZALIZNJAK 

ebenso wie wir d i e  S u p e r la t iv fo rm en  a l s  e igene  Wörter 

au f  f a ß t  (v g l .  ZALIZNJAK 1977, 6) ,  i s t  nu r  ein  T e i l  von 

ihnen in das Wörterbuch aufgenommen worden, so daß auch 

h i e r  das  oben Gesagte g i l t .

Außer der  Grundform g e h ö r t  zu jedem Wort auch e ine  

, B as is fo rm 1, d ie  b e i  d e r  D e f i n i t i o n  des A b le i tu n g sb e -  

g r i f f s  e ine  w ich t ig e  R o l le  s p i e l e n  w ird .  Die Basisform 

wird in  normaler O r th o g rap h ie  g e sc h r ieb en  und ende t  mit 

einem B in d e s t r i c h .  S ie  t r ä g t  keinen Akzent. Im fo lg e n -  

den *erden w ir  j e w e i l s  f ü r  d i e  e in ze ln en  Wortklassen 

f e s t l e g e n ,  wei d i e  Basisform gewonnen w ird .

Zu den K r i t e r i e n ,  nach denen d i e  Basisform ausgewählt  

wird ,  s e i  h i e r  nu r  fo lg en d e s  g e s a g t :  Die Basisform 8011 

uns in e r s t e r  L in ie  dazu d ie n e n ,  in e in z e ln e n  W ortfor-  

men d ie je n ig e n  Elemente, d ie  f ü r  das Wort a l s  Ganzes 

c h a r a k t e r i s t i s c h  s in d ,  von den jen ig en  zu t ren nen ,  d i e  

d i e  verschiedenen Wortformen e in e s  Wortes voneinander 

u n te r s c h e id e n .  Wie s i c h  s p ä t e r  ze igen wird ,  g i b t  es  an- 

d e re  E in h e i te n ,  d ie  w ir  a l s V״  a r i a n t e n d ״ e r  Basisform 

bezeichnen werden ( v g l .  dazu S. 170 ) und d i e  ebensogut
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a l s  Basisforrn h ä t t e n  gew ählt  werden können• Unsere Ent-  

Scheidung i s t  a l s o  b i s  zu einem gewissen Grad W il lk ü r -  

l i e h .

Wir kommen nun zur  D e f in i t i o n  d e r  Basisformen:

1. Verben: Als Basisform wählen w ir  d i e j e n i g e  Buchst a -  

b e n fo lg e ,  d i e  in d e r  1 .P s .S g .P r s .  vor d e r  Endung -u  bzw.

-  ju  s t e h t ,  f a l l s  d e r  I n f i n i t i v  au f  - t i .  -c» oder a u f  

Konsonant ♦ - t*  e n d e t .  In a l l e n  anderen Fä l len  wählen 

wir d i e  B uchs tabenfo lge ,  d i e  im I n f i n i t i v  vor d e r  Endung 

- t* s t e h t  ( d i e  D e f in i t i o n  e n t s o r i c h t  in etwa d e r  von 

LEHFSLDT 1978, 33 angegebenen und i s t  l e d i g l i c h  an d ie  

Verwendung d e r  herkömmlichen O rthograoh ie  an gepaß t) .  

B e i s p i e l e :  n e s t 11, nes*u . . .  Basisform: п ез-

v 1i d e t * . v 1ižu . . .  Basisform: v id e -

umer’et* « umr, и Basisform: umere״

Für d ie  r e f l e x i v e n  Verben t r e f f e n  wir d i e  Konvention, 

daß w ir  das P o s t f i x  -s . ja  nach dem B in d e s t r i c h  in Klam- 

mern s e tz e n .

B e i s p i e l e :  bo j , at* 3 .ja« bo j , из* . . .  Basisform: b o ja - (  s i a ) 

n e s t 113*« п е з ’из* . . .  Basisform: пез- ( s j a )

2. A d jek t iv e :  Als Basisform wählen w ir  d i e j e n ig e  Buch- 

s t a b e n fo lg e ,  d ie  im Gen.Sg.mask, vor d e r  Endung - ogo 

bzw. -ego s t e h t .  Hat das A d je k t iv  nur  Kurzformen, 30 

wählen wir d ie  Form, d ie  v o r  d e r  Sndung - a  der  fe m in i -  

nen Kurzform s t e h t .

B e i s p i e l e :  k r a s 1 lw .1« kras*  ivogo . . .  Basisform: k r a s i v -  

r ' y b i j . r ' yb* ego . . .  Basisform: ryb*-

d 1olžen« dolžn fa . . .  Basisform: d o l i n -
Tilman Berger - 9783954792375
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3• S u b s ta n t iv e :  Als Basisform wählen wir d i e j e n ig e  Buch- 

s t a b e n f o lg e ,  d i e  im Gen. Sg. vor dem auslautenden Vokal- 

buchstaben s t e h t .  F a l l s  ke in  Gen. Sg. e x i s t i e r t ,  wird 

d a s s e lb e  Verfahren mit dem Nom. P I .  d u rch ge füh r t .  Bei 

den in d ek l in a b le n  S u b s ta n t iv e n ,  d ie  keine grammatische 

K a te g o r ie  ,Kasus1 aufw eisen ,  wählen wir d i e j e n ig e  Buch- 

s t a b e n f o lg e ,  d ie  vor dem auslau tenden  Vokalbuchstaben 

s t e h t ,  wenn d ie  e in z ig e  Wortform des Wortes a u f  Vokal 

e n d e t ,  ansonsten  i s t  d i e  Basisform mit der e inz igen  

Wortform i d e n t i s c h .

B e i s p i e l e :  dom, d ,orna . . .  Basisform: dom-

t r a v fa , t r a v 1у . . .  Basisform: t r a v -  

r u c 1 e j . ruc* .1 , a . . .  Basisform: ruc* -  

d , e t i . d e t* ej . . .  Basisform: d e t -

pal* t ' o  Basisform: pal* t -

mad,am Basisform: madam-

4. Zah lw örte r  und Pronomina: Wenn der Gen.Sg. (bzw. de r  

G en .Sg .mask.,  f a l l s  vorhanden) au f  -ogo/ - ego endet* wird 

wie b e i  den Adjektiven v e r fa h re n ,  ansonsten wie b e i  den 

S u b s ta n t iv e n .  Eine S ch w ie r ig ke i t  e r g ib t  s ich  nur  b e i  

dem Wort on. Da der  Gen.Sg.mask, eg 1о l a u t e t ,  i s t  d i e  

Basisform sozusagen , l e e r 1. Da das b e t re f fe n d e  Wort ab e r  

f ü r  u n se re  weiteren  Betrachtungen ke ine  Rolle  s p i e l t ,  

müssen wir  ke ine  besondere Regelung t r e f f e n .

B e i s p i e l e :  к t o . kog’o . . .  Basisform: к -

с e j . б*e g 1о . . .  Basisform: с*-

P.ļat». p.ļat ' i  . . .  Basisform: p . ļa t -  

3 *orok. sorok*а . . .  Basisform: sorok-  

, oba, o b 'o ic h  . . .  Basisform: ob-Tilman Berger - 9783954792375
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5. u n f l e k t i e r b a r e  Wörter: H ier  i s t  d ie  e in z ig e  Wortform 

zu g le ich  Basisforra (ohne das Akzentzeichen ) .

B e i s p i e l e :  zdes* Basisform: zdes*-

z ' a v t r a  Basisform: z a v t r a ■

da Basisform: d a*

Die Basisformen, d ie  s ich  nach den angegebenen Regeln 

ergeben, können sowohl au f  Konsonanten wie auch a u f  Vc- 

k a le  a u s la u te n .  Dabei g ib t  es a l l e r d i n g s  gewisse Be- 

Schränkungen: Die Basisformen der Adjektive enden immer 

auf e inen Konsonanten (oder au f  das 'weiche Z e ichen 1 O .  

Dies g i l t  auch fü r  d ie  überwiegende Mehrzahl der  S ubs tan -  

t i v e ,  Zahlwörter  und Pronomina. Auf den S o n d e r fa l l  des 

Worts £n wurde b e r e i t s  hingewiesen.

Die Flexionsformer, e ines  Wortes e r h ä l t  mar aus der 

Basisform durch d ie  Anfügung von Flexionsendungen sowie 

sehr  o f t  durch Veränderungen de r  Basisform. Unter d iesen  

Veränderungen g ib t  es neben e in e r  V ie lzah l  von S o n d e r fä l -  

len ,  d ie  au f  wenige Wörter beschränk t  s in d ,  e ine  Gruppe 

von ״rege lm äß igen1 Stammveränderungen. Nur d ie se  Stamm- 

Veränderungen  werden wir h i e r  v o l l s t ä n d ig  a u fzäh len ,  f ü r  

d ie  S o n d e r f ä l l e  geben wir nur e in ig e  B e isp ie le  an. Sine 

v o l l s t ä n d ig e  D ars te l lung  a l l e r  F ä l le  f i n d e t  s ich  im e in -  

l e i te n d e n  K a p i te l  des Wörterbuchs von ZALIZNJAK (1?77a) .  

Da wir uns in d ie s e r  Arbeit  vor allem fü r  den Akzent in -  

t e r e s s i e r e n  und d ie  Stammveränderungen l e d i g l i c h  f ü r  d ie  

D a rs te l lu n g  d e r  Flexionsmorphologie benö tigen ,  wollen wir 

d a rau f  v e r z i c h te n ,  d ie  Stammveränderungen genauer zu un- 

te rsu c h en .  Insbesondere können wir auch n ic h t  au f  d i e  

Bedingungen, u n te r  denen d ie  e inzelnen Stammveränderun-Tilman Berger - 9783954792375
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gen a u f t r e t e n ,  eingehen. -  Die Veränderungen der  B as is -  

formen stehen zu den ,morphonologischen Veränderungen1, 

wie s i e  in den herkömmlichen D ars te l lungen  der  r u s s i s c h e n  

L i t e r a t u r s p r a c h e  beschrieben  werden (so z.B. in d e r  AG 

1980), in enger Beziehung, müssen aber  h i e r  anders f o r -  

m u l i e r t  werden, da wir n i c h t  von e in e r  phonologischen, 

sondern von d e r  o r thograph ischen  Schreibung ausgehen.

Wir kommen nun zu den , rege lm äßigen 1 Veränderungen 

d e r  Bas i s  formen:

1. Verkürzung d e r  Basisform

a )  Tilgung des auslau tenden  Vokals

b) Tilgung d e r  aus lau tenden  Buchstaben fo lge  • i n -

2é Erweite rung  der  Basisform bzw. der  um den a u s la u te n -

den Vokal gekürzten Basisform

a)  Einschub des Vokals - e -  oder des Vokals - 0-  vor 

dem auslautenden Konsonanten ( in  manchen Fällen  

vor dem v o r l e t z t e n  Konsonanten) der  Basisform bzw. 

d e r  v e rkü rz ten  Basisform

b) Erweiterung um den Konsonanten -1 -

3. Veränderung d e r  Basisform bzw. der  um den a u s la u te n -

den Vokal gekürzten  Basi s form

a )  Ersetzung des aus lautenden Konsonanten der  B as is -  

form bzw. d e r  verkü rz ten  Basisform durch einen 

anderen

b) Ersetzung de r  auslau tenden  Buchstabenfolge -ova-  

durch - u - ,  -ev a -  durch •u -  oder - ІН - .  -ënk-  durch 

• j a t -  oder  - onk-  durch • a t •

-  1 3 2 •
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B e is p ie l e :

Basi s form: s id e - Wortform: s i d - ' i t ( 1 a)

Basis  form: gosood in - Wortform: K0sp0d-*a ( 1 ъ)

Basisform: molodc- Wort form: molod, ec ( 2a)

Basisform: gorodk- Wortform: gorod , ok ( 2 a)

Basisform: b ra - Wortform: b e r - ' u ( 1 a , 2a)

Basisform: l j u b i - Wortform: 1 .1иЪ1 - Г и ( 1 a , 2b)

Basisform: molod- Wortform: mol'o z -e (3a)

Basisform: Eia a - Wortform: p 1 is-em ( 1 a ,3 a )

Basisform: ▼erova- Wortform: v e ״ r u - e t (3b)

Basisform: noceva- Wortform: n o č 'u - ļ (3b)

Basisform: voeva- Wortform: V0.1 *u-ja (3b)

Basisform: te lë n k - Wortform: t e l .1 , a t - a (3b)

Basisform : mvsonk- Wortform: m y s 'a t - a (3b)

e 1unregelmäßigen' Veränderungen der Bas i s  formen sind

dadurch gekennzeichnet,  da*3 größere  B e s ta n d te i le  der  

Basisformen a l s  u n te r  3 angegeben durch andere Buchsta- 

benfolgen e r s e t z t  werden oder daß andere Elemente h in -  

zugefügt werden. Wie schon erwähnt, s t e l l e n  d ie  fo lg en -  

den B e i s p ie le  nur einen Tei l  der  t a t s ä c h l i c h  Vorkommen-
den F ä l le  dar:

Basisform: za.ic- Wortform: z , a.iac

Basis form: drug- Wortform: d ru z f - j , a

Basisform: choz ja in - Wortform: choz.i , aev

Basisform: glubok- Wortform: g l *ub-že

Basisform: teb - Wortform: i i
Basisform: men- Wortform: п-аэ

Basisform: umere- Wortform: um r-’ë t

Basisform: ravsli- Wortform: m1 ys l- . luTilman Berger - 9783954792375
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Die Buchstabenfolgen, d i e  an d ie  Basisform s e l b s t  

oder an d ie  v e rä n d e r te  Basisform t r e t e n  und durch d i e  

s ic h  d ie  verschiedenen Wortformen des durch d ie  B a s i s -  

form r e p r ä s e n t i e r t e n  Wortes voneinander u n te r s c h e id e n ,  

bezeichnen wir a l s  , F lexionsendungen1. Wir werden d i e  

Flexionsendungen h i e r  n i c h t  aufzählen und auch n i c h t  

k l a s s i f i z i e r e n ,  sondern verweisen h ie rz u  au f  d ie  E i n l e i -  

tung des grammatischen Wörterbuchs von ZALIZNJAK (1977a) ,  

Wir wollen uns auch n i c h t  mit den n i c h t  seh r  z a h lre ich en  

F ä l len  b e s c h ä f t ig e n ,  in denen d ie  Abgrenzung zwischen 

d e r  v e ränd er ten  Basi s form und der Flexionsendung a u f  

S ch w ie r ig k e i ten  s t ö ß t .  Die v e rän d e r te  Baaisform, d i e  

in e in e r  gegebenen Wortferm v o r l i e g t ,  bzw. d ie  Basisform 

s e l b s t  -  f a l l s  s i e  n i c h t  v e rän d e r t  i s t  -  bezeichnen wir 

Im folgenden auch a l s  'Stamm'.

Zum Abschluß d ie se s  A bschn i t t s  8011 noch kurz e r k l ä r t  

werden, warum wir zur R epräsen ta t ion  e i n e r  E i n h e i t ,  

nämlich des , Wortes״, z w e i  neue E in h e i ten ,  nämlich 

d ie  *Grundform1 und d ie  , Basisform 1, e in füh ren .  Dies 

g e s c h ie h t  n u r ,  um e ine  ü b e r s i c h t l i c h e  D ars te l lu n g  zu 

ermöglichen: Die Grundform e n t h ä l t ,  anders  a l s  d ie  Ba- 

s i s f o r a ,  in den meisten F ä l len  Informationen über d ie  

W ortk lasse  des durch s i e  r e p r ä s e n t i e r t e n  Wortes (sowie 

b e i  S ubs tan t iven  häu f ig  auch Uber das Genus) und 1 s t  

daher  a l s  R epräsen ta t ion  g e e ig n e t ,  wenn das Wort mög- 

l i e h s t  kurz  und m öglichst  genau c h a r a k t e r i s i e r t  werden 

s o l l •  Die Basisform h a t  demgegenüber den V o r t e i l ,  daß 

s i e  u n m i t t e lb a r  zur Beschreibung der A usdrucksse i te  von 

Wortformen verwendet werden kann und daß s i e  d ie  Trennung
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In Stamm und Endung gewissermaßen vorwegnimmt. S ie  i s t  

dahe r  a l s  R epräsen ta t ion  von Wörtern g e e ig n e t ,  wenn E ie -  

mente d e r  A usdrucksseite  v e rg l ich en  und zue inander  in 

Beziehung g e s e tz t  werden s o l l e n .

3.3• Zur D ars te l lu ng  des A kzen tverha l tens  von Wörtern

In diesem Abschnit t  wollen wir jedem Wort e in e  Charak- 

t e r i s t i k  zuwei9en, d ie  es im Hinblick au f  den Akzent 

a l l  s e in e r  Wortformen e in d e u t ig  c h a r a k te r i s i e r e n  s o l l .  

Damit wir n i c h t  a l l e  vorkomraenden M öglichkeiten au fzäh -  

len und untersuchen müssen, em pfieh l t  es sich* das Sy- 

stem zu übernehmen, das ZALIZNJAK in seinem grammatischen 

Wörterbuch von 1977 verwendet. Wir wollen d ie s e s  System 

zunächst  in seinen Grundzügen v o r s t e l l e n  und dann kurz 

e r ö r t e r n ,  welche Angaben wir übernehmen w ollen ,  welche 

wir n i c h t  benötigen und welche m o d i f i z i e r t  werden müssen.

ZALIZNJAK g l i e d e r t  d ie  Inform ationen ,  d ie  zu j e d e r  

Eintragung des Wörterbuchs angegeben werden, in d r e i  

Gruppen (vg l .  ZALIZNJAK 1977a, 1 2 f f . ) :

1 . U nm it te lba r  nach der Lexikon e in tragung  f o l g t  das 

"osnovnoj bukvennyj simvol". Bei Verben g i b t  d i e s e s  

Symbol an, ob s i e  p e r f e k t iv  oder im p erfek t iv  und ob 

s i e  t r a n s i t i v  oder i n t r a n s i t i v  s in d .  Bei S ub s tan t iv en  

g i b t  d ie se s  Symbol das Genus an und in fo rm ie r t  d a rü b e r ,  

ob das S ubs tan t iv  b e leb t  oder u nbe leb t  i s t .  Bei den üb- 

r ig e n  Wortarten b e s te h t  das Symbol aus dem abgekürzten 

Namen der Wortart .

2. An zweite r  S t e l l e  f o l g t  d e r  "indeks"# Er b e g te h t  im 

M in im alfa l l  aus e in e r  Z i f f e r  und einem Buchstaben. Die
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Z i f f e r  beze ich ne t  den D ek l in a t io n e -  bzw. den Konjuga- 

t i o n s ty p u s ,  der Buchstabe das 1״Akzentschema1״. Jedes  Ak- 

zentschema e n t s p r i c h t  e in e r  bestimmten K onfigura t ion  

von A k ze n ts te l len  der  Wortformen e ines  Wortes ( s . u . ) .  

Z u s ä tz l i c h  zu der  Z i f f e r  und dem Buchstaben kommen wei- 

t e r e  Symbole (Z i f f e rn  im K re i s ,  Buchstaben u . a . )  vor ,  

d ie  au f  h ä u f ig e r  vorkommende Typen von Stammveränderun- 

gen oder au f  Besonderheiten der  Betonung hinweisen.

3. Als  "dopo ln i te l*nye  pomety i  ukazan i ja"  beze ichne t  

ZALIZNJAK Symbole, d ie  au f  w e i te re ,  eher a l s  Ausnahmen 

vorkommende Besonderheiten hinweisen. H ierher gehören 

auch Angaben über d e f e k t iv e  Paradigmen u .ä .

B e i s p i e l e :

a) Zu dem Wort s k 0 a g״1 ib t  das Wörterbuch fo lgendes  an:

"z 1a" .  Der Buchstabe "z" w e is t  d a rau f  h in ,  daß es  s ich  

um ein  u nbe leb tes  feminines S ubs tan t iv  h a n d e l t ,  "1" be- 

z e ic h n e t  e ine  bestimmte D e k l in a t io n sk la s se  fem in iner  

S u b s ta n t iv e ,  und "a" g ib t  einen Hinweis a u f  das Akzent- 

schema, das durch durchgehende Stammbetonung gekennzeich- 

n e t  i s t .

b) Bei dem Wort sud ״ i t*  finden wir fo lgende Angaben:

"nsv  4c "• "nsv" z e ig t  an, daß es s i c h  um ein imper- 

f e k t i v e s  t r a n s i t i v e s  Verb h a n d e l t ,  "4" beze ichn e t  d ie  

K o n juga t ionsk lasse  de r  Verben au f  - i t *  « und "c" w e is t  

au f  ein Akzentschema h in ,  das dadurch gekennzeichnet  

i s t ,  daß säm tl iche  Wortforraen außer de r  2. und 3 .P s .S g .  

P räsens  und der 1. b i s  3 .P 3 .P 1 . Präsens endungsbetont 

s ind ( d i e s e  Formen sind stammbetont). Das Zeichen ®
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in fo rm ie r t  uns darüber ,  daß abweichend vom Akzentschema 

"c" das P rä s e n s p a r t i z ip  stammbetont i s t .  Da d ie s e s  Z e i-  

chen aber in eckigen Klammern s t e h t ,  hande lt  es s i c h  

um e ine  f a k u l t a t i v e  V ar ian te ,  d .h .  d i e  Formen B * u d .1 a 8 c i3  

und sudj *aâfcij sind gleichermaßen z u l ä s s i g .

Das e in l e i t e n d e  K ap i te l  des Wörterbuchs g i b t  auch einen 

S c h lü s se l  an, mit dessen H i l f e  man ein "Musterwort״ f i n -  

den kann, das genauso f l e k t i e r t  wird wie das Wort, von 

dem wir  ausgehen. Im F a l le  de r  beiden B e isp ie le  e r g i b t  

s i c h ,  daß 3k ,01a ebenso f l e k t i e r t  wird wie к 1 a r t a  und 

sud 1 ІѴ  ebenso wie var , i t * .

Für unsere Zwecke genügt es  im großen und ganzen, 

von ZALIZNJAK d ie  Angaben über  das Akzeri tscheaia und 

e v e n tu e l l  w eite re  Symbole, d i e  au f  Abweichungen in d e r  

Betonung hinweisen, zu übernehmen. Bevor wir zu den 

k le inen  Veränderungen übergehen, d i e  wir dennoch an 

ZALIZNJAKs System vornehmen wollen, so l len  noch e in ig e  

B e is p ie le  angeführt  werden. Wir v e rz ich ten  a l l e r d i n g s  

d a rau f ,  d ie  D ef in i t io n  s ä m t l ic h e r  Akzentschemata anzu-  

geben, und verweisen h i e r f ü r  au f  das e in l e i t e n d e  Kapi- 

t e l  von ZALIZNJAK (1977). ־  Die BeisDiele  lau ten  f o l -  

gen dermaßen :

a) Das Wort kon* gehört  zum Akzentschema " f " .  Das bed eu- 

t e t ,  daß a l l e  Wortformen des b e t re f fen d en  Wortes außer  

dem Nominativ P lu ra l  endungsbetont s in d .  Da in der  т а з -  

ku linen  Deklination im Nominativ S in g u la r  ke ine s i l b i -  

sehe Sndung v o r l i e g t ,  l i e g t  d i e  Betonung in d i e s e r  Form 

"erzwungenermaßen" auf  dem Stamm. ZALIZNJAK s p r i c h t  in 

solchen Fällen von "uslovnoe udaren ie"  (vg l•  dazuTilman Berger - 9783954792375
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ZALIZNJAK 1964 )• -  Die Wortformen von kon* l a u t e n  

folgendermaßen :

kon-* . kon-JJ_a, kon - j  fи. kon-.1 , а . k o n - ł em. (о) k o n - fe . 

к , оп-1 . к о п -1ел. kon - ļ  1am. k o n n e j , kon-.1 , ami, (о) 

kon-.11 ach

Ъ) Das Wort ž i v ^ . j  g e h ö r t  zum Akzentschema " b / c " .  Das 

b e d e u te t ,  daß d ie  Langformen d i e s e s  A d jek t iv s  s ä m t l ic h  

endungsbetont sind ( h i e r f ü r  s t e h t  das Symbol " b " ) ,  daß 

d ie  Kurzformen mit Ausnahme d e r  femininen Kurzform stamm- 

b e to n t  sind und daß d ie  fem in ine  Kurzform und d e r  Kompa- 

r a t i v  endungsbetont  s ind ( f ü r  den zweiten T e i l  d e r  Aus- 

sage s t e h t  das Svrabol nc״ ) .  Wir führen e i n i g e  Wortformen 

von £ іѵ у0,1 zur I l l u s t r a t i o n  an:

f i v - ^ . l « ž i v - ' a j a . ž i v - * oe , z i v ^ o g o , ž i v - ' o j . z i v - ^ g o . 

• • •  » ž l v . £ i v - ł a . i' l v - o , ž ’ l v - y ; г1у-гее

Wie aus den angefüh r ten  B e is p ie le n  e r s i c h t l i c h  i s t ,  wer- 

den d i e  Akzentschemata von ZALIZNJAK in d e r  Form b e s c h r i e -  

ben, daß j e w e i l s  au sg e sa g t  w ird ,  welche Wortformen stamm- 

b e to n t  sind und welche endungsbe ton t .  Die Akzentschemata 

s e l b s t  e n th a l t e n  k e in e  Aussage d a rü b e r ,  a u f  w elcher  S i l -  

be des Stammes bzw. de r  Sndung de r  Akzent l i e g t ,  f a l l s  

Stamm bzw. Endung m e h rs i lb ig  s in d .  Die Inform ationen  

h i e r ü b e r  g i b t  ZALIZNJAK a u f  and e re  Weise. Wir behandeln 

im folgenden g e t r e n n t  d i e  Flexionsendungen und d ie  Stämme 

sowie ansch ließend  daran d ie  V e r te i lu n g  von Haupt- und 

Nebenakzent a u f  dem Stamm.

Es i s t  e in fa c h  zu b e s c h re ib e n ,  au f  welche S i lb e  e in e r  

m ehrs i lb igen  F lexionsendung d e r  Akzent f ä l l t ,  wenn s i e
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ü berh au p t  b e to n t  i s t .  Bei den meisten z w e is i lb ig en  und 

d r e i s i l b i g e n  Flexionsendungen f ä l l t  d e r  Akzent (wenn 

d ie  Sndung b e to n t  i s t )  a u f  i h r e  e r s t e  S i lb e ,  so z.B. 

in den Wortformen o d n - '  im i , g o r - 1ami, s u c h - 1ogo, i d - 1 i t e . 

i d - ’u s c i e . g o v o r - j , a s c a j a . Nur b e i  zw e is i lb ig en  F le x io n s -  

endungen kann d e r  Akzent auch auf  e in e r  anderen S i lb e  

( d . h .  au f  d e r  zweiten S i lb e )  l i e g e n .  D ieses  Phänomen 

i s t  a b e r  a u f  d i e  Wortformen bestim mter Wörter (und zwar 

der  Wörter on, k t o , c t o , s e . o d 1 l n . 8am, зе,1. ѵез*. dva. 

t r i , rno.ļ. tvo i . 3V0.1. če.j. n i  с * e j ) beschränk t  und t r i t t  

immer dann a u f .  wenn an den Stamm e in e s  d i e s e r  Wörter 

e ine  d e r  Flexionsendungen -o g o , - e g o , -omu. - emu, *oe,

-е ё .  -um.ļa oder - ernia an g e fü g t  w ird .  ZALIZNJAK berück- 

s i c h t i g t  d i e s e  F ä l l e ,  indem e r  d ie  b e t re f fen den  Wörter 

anderen Musterwörtern a l s  W örter,  b e i  denen d i e s e s  Phä- 

nomen n i c h t  a u f t r i t t ,  zu w e is t .  bzw. indem e r  e in ig e  d i e -  

se r  Wörter s e l b s t  a l s  M usterw örte r  w äh l t .  Da wir uns 

in d e r  vor l iegenden  A rb e i t  ganz a u f  den Akzent a b g e le i -  

t e t e r  Wörter k o n z e n t r ie re n  wollen ,  müssen wir uns mit 

d i e s e r  Erscheinung, d i e  n u r  u n a b g e l e i t e t e  Wörter b e t r i f f t ,  

n i c h t  a u s f ü h r l i c h e r  b e f a s s e n .

Bei den m ehrs i lb igen  Stämmen i s t  d i e  S i tu a t io n  kom- 

p l i z i e r t e r  a l s  b e i  den F lex ionsendungen .  Es g i b t  keinen 

S p e z i a l f a l l ,  den man a l s  rege lm äß ig  b e t ra c h te n  könn te .  

Unter den z w e is i lb ig en  Stämmen g i b t  es  sowohl so lch e ,  

bei denen d e r  Akzent immer dann, wenn e r  überhaupt  au f  

den Stamm f ä l l t ,  a u f  d e r  e r s t e n  Stammsilbe l i e g t ,  a l s  

auch so lch e ,  be i  denen d e r  Akzent in den b e t re f fen d e n  

Fällen  a u f  der  zweiten Stammsilbe l i e g t ,  v g l .  d ie  Bei-Tilman Berger - 9783954792375
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s p i e l e  z a v 'o d - a , z ' l t e l - j u , s l r ^ t - y , g 'orod-om« p i s ’a - l a  

Es g i b t  auch Wörter,  deren  Stamm in manchen Wortformen 

a u f  d e r  e r s te n  und in anderen a u f  d e r  zweiten S i lb e  be- 

t o n t  i s t ,  v g l .  d i e  B e i s p i e l e  к *0103, k o l 'o s - V ļa , d *orog-o 

d o r ' o ž - e ,

ZALIZNJAK (1977a ,  39) g i b t  zwei Regeln an״ mit deren 

H i l f e  man d ie  A k z e n t s t e l l e  e i n e r  gegebenen Wortform f i n -  

den kann, wenn man d i e  A k z e n t s t e l l e  der  Grundform des 

b e t r e f f e n d e n  Wortes und d i e  Betonung der Wortformen des 

zugehörigen M usterwortes  k e n n t .  Ähnlich wie schon b e i  

den Flexionsendungen ziehen w ir  e ine  andere D a rs te l lu n g  

vor ,  b e i  der  wir a u f  d i e  M usterwörter  verz ich ten  können.

Wir t r e f f e n  zunächs t  e in e  Konvention zur Numerierung 

d e r  S i lben  von Basisformen: Die S i lben  der Basisform 

werden von h in te n  nach vorne d u rc h g ezäh l t ,  und zwar be-  

zeichnen wir d i e  l e t z t e  S i lb e  d e r  Basisform mit S^, so -  

f e rn  s i e  in a l l e n  Flexionsform en e rh a l te n  b l e i b t ,  d i e  

i h r  vorangehende mit  Sg usw. Wenn es e ine  S i lbe  g i b t ,  

d i e  in  manchen Flexionsforraen vorhanden i s t ,  in anderen 

hingegen n i c h t ,  so wird s i e  mit Sq b eze ich n e t .  In den 

F ä l l e n ,  in denen -o v a -  und - e v a -  durch -u -  bzw. - j u -  

e r s e t z t  werden, zählen wir d i e  l e t z t e  S i lbe  a l s  Sq, d ie  

v o r l e t z t e  hingegen a l s  S^. D ies  i s t  desha lb  s i n n v o l l ,  

w eil  es  ke ine  Wortformen d e r  b e t re f fen d en  Wörter g i b t ,  

in denen -ova-  bzw. - e v a -  ganz w egfa l len ,  ohne daß e t -  

was an ih r e  S t e l l e  t r i t t .

B e i s p i e l e :

b araban-  = -b a n -  Sg * - r a -  S^ = ba-

u c i t e l -  Sļ ־  - t e l -  Sg ־ - c i -  S^ = и-Tilman Berger - 9783954792375
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ovdove-  Sļ * - v e -  Sg я -vdo-  ■ о-

dvor . ļan in-  Sq * - n in -  * - r j a -  Sg * dvo-

ve ro v a -  Sq = -v a •  S  ̂ * - r o -  Sg ж ve-

Wir nehmen nun an, uns s e i  e in  Wort W gegeben, das 

zum Akzentschema к geh ö r t  (k d i e n t  dabei a l s  V ar iab le  

fü r  e in  Akzentschema nach dem System ZALIZNJAKs)• Wir 

unte r s c h e id e n  zwei F ä l l e :

A. In a l l e n  stammbetonten Formen des Wortes W l i e g t  de r  

Akzent au f  e in e r  und d e r se lb e n  S i lb e  S^ der  Basisform 

von W. Dann sagen w ir ,  daß das  Wort W zum Akzentschema

k^ g e h ö r t .  Der F a l l  i  * 0 i s t  p e r  d e f in i t io n e m  a u s g e sc h lo s -  

sen.

B. Der Akzent l i e g t  in manchen Formen des Wortes W auf  

e in e r  bestimmten Stammsilbe, in manchen au f  e in e r  be-  

stimmten anderen. Dabei kommen nur so lche  F ä l l e  v o r ,

in denen beim Verb P räsens ,  Im p era t iv ,  Präsensgerundium 

und P r ä s e n s p a r t i z ip  au f  der  einen S e i t e  von P rä te r i tu m ,  

I n f i n i t i v ,  Präteritumgerundium und P r ä t e r i t u m p a r t i z i p  

au f  d e r  anderen S e i t e  u n te rsc h ie d en  werden oder in de-  

nen beim S u b s tan t iv  S in g u la r  und P lu r a l  oder beim Adjek- 

t i v  Langform und Kurzform u n te r sc h ie d e n  werden. Wir s c h r e i -  

ben in d iesen  Fällen k ^ ,  wobei de r  Akzent im P räsens  

(bzw. S ingu la r  oder der  Langform) au f  d e r  S i lb e  S± und 

im P rä te r i tu m  (bzw. im P l u r a l  oder de r  Kurzform) a u f  

der  S i lb e  S  ̂ l i e g t .  S t a t t  k^Q schre iben  wir kg.

B e i s p ie l e  :

zu A. Basisform: zakupor l -  Akzentschema ag

z a k 'u p o r - ju . z a k 'u p o r - i s * . . . .

z a k 'u p o r i - l , z a k ' u p o r i - l a .  . . .
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Basi s form: baraban- 

b a rab 'a n .  barab*an-a ,  . . .

Akzentschema a 1

b a ra b łan-у .  b a r a b f an-ov. • « •

Bas is fo rm : pro f e s s o r - Akzentschema c2
p r o f ' e s s o r ,  p r o f f e s s o r - а . • • .

p r o f e s s o r - , a .  pro f e s s o r - 1ov, . . .

Basis form: kole b a - Akzentschema a0
ko l 'eb l- .1u fl k o l ' e b l - e s ״ . # • #

koleb ״ a - 1 • koleb  ' a - l a . . . «

Basisform: d v o r jan in - Akzentschema a 01
d v o r ļa n 1 in ,  dvornan 1 i n -a ,  

dvor.1 'a n - e .  dvorl *an. . . .

. . .

Wir gehen nun zu den Wörtern über, in deren Wortfor- 

men Haupt- und Nebenakzent Vorkommen. Bei diesen Wörtern 

h an d e l t  es s i c h  immer um , zusammengesetzte1 Wörter,  d .h .  

um Wörter, d ie  in zwei ( in  E in z e l f ä l l e n  in d r e i )  Bestand- 
»
t e i l e  z e r l e g t  werden können, d ie  i h r e r s e i t s  a l s  unabhän- 

g ige Wörter Vorkommen oder zu unabhängigen Wörtern in 

Beziehung s tehen .  Wir werden d iesen  B e g r i f f  in den Ab- 

s c h n i t te n  4.3.4■• und 4 .3 .8 .  genauer e r l ä u te r n  und e ine  

D e f in i t io n  angeben. Hier wollen wir uns auf d ie je n ig e n  

F ä l l e  beschränken, in denen der  zweite B e s ta n d te i l  des 

zusammengesetzten Wortes mit  einem anderen Wort i d e n t i s c h  

i s t ,  so z.B. v n u t r 1 lo t r a s l e v 10,1 (v g l .  o t r a s l e v 'o j  ) oder 

v'odonagrev^tel* ( v g l .  n a g re v 'a te l»  ) .  Wir wollen auch 

F ä l l e  zu lassen ,  in denen d e r  zweite Tei l  mit einem an- 

deren Wort i d e n t i s c h  i s t ,  ab e r  n i c h t  d ie s e lb e  Akzentua- 

t io n  wie d ie s e s  a u fw e is t ,  so z.B. *o b e r -m 'a s te r« wo der 

zweite  B e s ta n d te i l  zum Akzentschema a 2 g eh ö r t ,  ve rg l ich enTilman Berger - 9783954792375
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®it Akzentschema Cg beim Wort m 'a s t e r . Nicht e r f a ß t  sind 

Wörter,  d ie  aus d r e i  B es tan d te i len  bestehen ,  wie z âB. 

das Wort s ' e r o - b 'u r o - m a l * inovy j , und Wörter, deren zwei- 

t e r  B e s ta n d te i l  n i c h t  e inze ln  vorkommt, z.B. das Wort 

g r 1 omkogovor ' l t e l  *.

Die Festlegung e in e r  Bezeichnung wird dadurch e r l e i c h -  

t e r t ,  daß der  Nebenakzent n ie  beweglich i s t ,  d . h . ,  daß 

e r  immer auf e in e r  und derse lben  S i lb e  des ers ten  Bestand- 

t e i l s  l i e g t .  Wir bezeichnen das Akzentschema eines Worts 

mit Haupt- und Nebenakzent folgendermaßen: Zunächst ge- 

ben w ir  das Akzentschema des zweiten B e s tan d te i l s  an, 

g e f o lg t  von dem Zeichen und e in e r  Z i f f e r ,  d ie  a n g ib t ,

au f  der  w iev ie l ten  S i lb e  des e r s ten  B e s tan d te i l s  (von 

h in ten  g ezäh l t )  der Nebenakzent s t e h t .  In d iesen  Sinne 

rechnen wir b e i sp ie l sw e ise  ^ober-m 1 a s t e r  zum Akzentsche- 

ma ag+2 und v n u t r 1 i 0 t r a s l e v , 0.1 zum Akzentschema b+1.

Wenn der e r s t e  B es tan d te i l  nur aus e in e r  S i lbe  b e s t e h t ,  

l a s s e n  w ir  die Z i f f e r  weg und schreiben b e isp ie l sw e ise  

bei  einem Wort wie vn 1 e n a r t 1 l ļn v  j l e d i g l i c h  .

Zum Abschluß d ie s e s  A bschni t ts  wollen wir noch kurz 

a u f  zwei Punkte eingehen, d ie  bei der  übernähme von ZA- 

LIZNJAKs Bezeichnungen w ich t ig  s ind .  Zunächst einmal 

i s t  es  w ichtig  zu betonen, daß s ich  in den Fä l len ,  in 

denen s ich  ZALIZNJAKs W ortbegriff  n i c h t  mit unserem 

d eck t ,  keine Probleme ergeben: Das von uns d e f i n i e r t e  

1Wort״ umfaßt jew e i ls  weniger Wortfermen a l s  das von 

ZALIZNJAK d e f i n i e r t e  und i s t  in diesem en tha l ten  (im 

Sinne der Mengenlehre). Deshalb kann man aus den von
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ZALIZNJAK angegebenen Akzentschemata immer a l l e  uns l n -  

t e r e s s l e r e n d  en In fo rm at ionen  ersch l ießen*

An z w e i te r  S t e l l e  i s t  es  w ic h t ig  zu wissen, daß d ie  

von ZALIZNJAK verwendeten Symbole manchmal anzeigeo ,  

daß mehrere Betonungen nebene inander  z u lä s s ig  s in d .  

B e i sp ie l s w e is e  b e d e u te t  das Symbol " a / c w" b e i  den Ad- 

j e k t i v e n ,  daß d ie  Langformen und d ie  maskuline Kurzform 

stammbetont und d i e  feminine Kurzform und der Kompara- 

t i v  endungsbetont  31ndy und daß b e i  den beiden anderen 

Kurzformen sowohl Stamm- a l s  auch Endungsbetonung z u lä s -  

s i g  s in d .  Vgl. das B e i s p i e l  b'ely.1 :

b ' e l - y j . b * e l -a , ļa . b ' e l - o e .  b 'e l - o g o  . . .

b e i , b e l - ' a . b ' e l - o / b e l - ' o « Ь*е1-у/ Ь е1 - !у ; b e i - 1 ее

Nach d e r  F e s t leg u n g ,  d i e  wir in der  E in le i tu ng  g e t r o f -  

fen haben, müssen wir h i e r  von zwei verschiedenen Wör- 

t e rn  sprechen ,  d i e  s i c h  nur  durch  d ie  Betonung der  zwei 

genannten Formen u n te r s c h e id e n .  La es s ich  aber um eine 

ganze K lasse  von Wörtern h a n d e l t ,  in nerh a lb  d e re r  d ie  

Schwankungen v o rh e rsag b a r  s i n d ,  e r s c h e in t  es s i n n v o l l ,  

h i e r  d e r  Beschreibung ZALISNJAKs zu fo lgen .  Eine Tren- 

nung ln zwei Akzentschemata würde e r s t  dann e r f o r d e r l i c h ,  

wenn w ir  d ie  Schwankungen s y s te m a t i s c h  untersuchen w o l l -  

t e n .  Auf e ine  so lch e  Untersuchung v e rz ich ten  wir jedoch 

im Rahmen d i e s e r  A rb e i t ,  w e i l  wir  uns au f  d ie  Analyse 

d e r  von S u b s tan t iven  a b g e l e i t e t e n  Wörter beschränken 

werden• Die oben genannten Schwankungen t r e t e n  demgegen- 

über  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  b e i  u n a b g e le i t e te n  Adjektiven 

a u f ,  d i e  fü r  uns n i c h t  w e i t e r  w ic h t ig  s ind .
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3.4• Zur Abgrenzung d e r  F le x io n sk la s se n

Da wir  uns in d i e s e r  A rb e i t  vor allenti mit dem Akzent 

b e s c h ä f t ig e n ,  werden wir im a l lgem einen  von den I n f o r -  

mationen, d ie  ZALIZNJAK b e i  j e d e r  W örterbucheintragung 

a n g i b t ,  nur d ie  den Akzent b e t r e f f e n d e n  übernehmen. An 

den S t e l l e n ,  wo es n ö t i g  i s t ,  s i c h  a u f  F lex io n sk la ssen  

zu bez iehen ,  werden w ir  uns auch d e r  Terminologie ZALIZ- 

NJAKs bedienen, a l l e r d i n g s  m it  e in e r  Einschränkung, a u f  

d ie  w ir  noch kurz eingehen müssen. S ie  b e t r i f f t  d i e  Zu- 

Ordnung von Substan t iven  zu e in e r  Genusklasse .

Bei e in e r  Reihe von r u s s i s c h e n  S ubs tan t iven  kann man 

zwischen dem 1m orphologischen 1 und dem *syntagmatischen 

Genus u n te rsch e id en .  So wird b e i s p i e l s w e i s e  das Wort 

sud* ,1־ !a wie ein Femininum d e r  K lasse  "zo 6" d e k l i n i e r t ,  

es k o n g ru ie r t  jedoch mit maskulinen Adjektivformen• ZA- 

LIZNJAK s i e h t  in d e r a r t ig e n  F ä l len  das svntagm atische  

Genus a l s  das en tsche idende  an. Es wird an e r s t e r  S t e l -  

l e  genannt,  dann f o l g t  in s p i t z e n  Klammern das morpho- 

lo g i s c h e  Genus. Nach dem Wort sud* i 1 a s t e h t  a l s o  d ie  

morphologische Kennzeichnung "то ^zo^6  d " .

Da unsere  Arbei t  s i c h  a u f  Aussagen über  d i e  Morpho- 

lo g ie  k o n z e n t r i e r t ,  wollen w ir  anders  a l s  ZALIZNJAK das 

morphologische Genus in den Vordergrund s t e l l e n .  Darüber 

h inaus  wollen wir auch den U n te rsch ied  zwischen "b e le b -  

ten" und "unbelebten" S u b s ta n t iv e n  f a l l e n l a s s e n ,  der  

e b e n f a l l s  in den Bere ich  de r  Syntagmatik g e h ö r t  ( v g l .  

dazu KEMPGEN 1?81, 207)•
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4. Zweiter S c h r i t t  der  Analyse: D e f in i t io n  der A b le i tu n g s -  

b ez iehung zwischen Wörtern

Im I I .  K ap i te l  haben wir  anhand versch iedener  B e i s p ie l e  

g e z e i g t ,  warum es s in n v o l l  i s t ,  b e i  der  Betrachtung der  

Akzentuation komplexer Wörter den B eg r i f f  der A b le i tu ng s-  

beziehung zu benutzen .  Über d ie  Ableitungsbeziehung h a -  

ben w ir  d o r t  im w esen tl ichen  nur g esag t ,  daß es s ich  

um eine g e r i c h t e t e  Beziehung zwischen Wörtern h a n d e l t  

( v g l .  S. 69).  Bevor wir unse re  eigene, aus mehreren 

S c h r i t t e n  bestehende D e f in i t io n  angeben, wollen wir 

e in ig e  schon vo r l iegende  D ef in i t io n en  des A b le i tungs-  

b e g r i f f e  behandeln und begründen, warum keine d i e s e r  

D e f in i t io n e n  fü r  das von uns v e r fo lg te  Z ie l  g ee igne t  

l a t .

4 .1 .  Zur Geschichte  des A b le i tu n g s b e g r i f f s

Es würde zu weit  führen ,  in  d i e s e r  A rbe i t ,  die j a  in 

e r s t e r  Linie  dem Akzent gewidmet i s t ,  einen d e t a i l l i e r -  

ten  Überblick über d ie  Geschichte  des A b le i tu n g sb e g r i f f s  

zu geben. Es i s t  uns auch n i c h t  möglich, au f  d i e  gesam- 

t e  sow je t ische  L i t e r a t u r  zu diesem Thema einzugehen, 

und wir verweisen h ie rz u  a u f  JELITTE (1976; 1977; 1978a; 

1978b) und RAECKE (1984).  Wir werden h i e r  d r e i  s p e z i e l -  

l e  A b le i tu n g sd e f in i t io n e n  h e rau sg re i fen  und d ie s e  ge-  

naue r  b e t r a c h te n .  Es h a n d e l t  s ich  dabei  um d i s  D e f in i -  

t io n en  VINOKURs (1946), MEL’ SuKa (1967, 1969) und d ie  

d e r  Akademiegrammatik von 1980. -  Es s e i  d a rau f  h ing e-
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wiesen ,  daß in de r  sow jet ischen  L i t e r a t u r  sehr  h äu f ig  

s t a t t  des  Terminus •A b le i tung״ der  Terminus 'M o t iv ie ru n g  ״

verwendet wird.

VIN0KUR3 "Zametki po russkomu slovoobrazovaniju"  von 

1946 s tehen  am Anfang der  neueren sowjetischen Diskus- 

sion über  d ie  Wortbildung und en tha l ten  v i e l e  b is  h eu te  

a k t u e l l e  Fragen ( v g l .  RA3CK3 1984, 105). VINOKUR g i b t  

in seinem A r t ik e l  a l l e r d i n g s  keine in s ich  gesch lossene  

D e f i n i t i o n  des A b le i tu n g s b e g r i f f s  an, sondern geht im 

w esen t l ich en  au f  Schw ier igke iten  e in ,  d ie  s ich  ergeben, 

wenn man den diachronen A b le i tu n g sb e g r i f f  der junggram- 

na׳ t ischen  T rad i t ion  mechanisch in d ie  synchrone Sprach- 

W issenschaf t  ü b e r t r ä g t .  Es i s t  aber möglich, aus VINO- 

KURs D a rs te l lu n g  Verfahren zur Analyse komplexer Wörter 

a b z u l e i t e n ,  wie das b e i s p ie l sw e is e  RA2CK3 (1984, 1 0 6 f f . )  

ge tan  h a t .

Entscheidend fü r  d ie  Betrachtung der Wortbildung I s t  

d i e  Unterscheidung zwischen "proizvodnye osnovy" und 

"neproizvodnye osnovy". Die e r s t e  Gruppe von Stämmen 

i s t  dadurch d e f i n i e r t ,  daí? d ie  zugehörigen Wörter Gegen- 

s tänd e  mit Bezug auf  andere Gegenstände bezeichnen, wäh- 

rend d i e  zweite Gruppe von Stämmen dadurch gekennzeich- 

n e t  i s t ,  daß d ie  zugehörigen Wörter Gegenstände b eze ich -  

nen, ohne daß e ine  Beziehung zur Bezeichnung anderer  

Gegenstände b e s t e h t .  Diese Unterscheidung e n t s p r i c h t  

der  Unterscheidung D3 SAUSSURSs zwischen den "s ignes  

r e la t iv e m e n t  motivés" und den "s ignes  absolument a r b i -  

t r a i r e s "  (v g l .  DE SAUSSURE 1962, 180ff.  ; RAECK3 19ß4, 

1 0 6 f . ) .
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Wenn e in  gegebener  Stamm zur Gruppe d e r  "proizvodnye 

osnovy" gehören s o l l ,  so muß es mindestens ein anderes  

Wort geben, in dem ein  B e s t a n d t e i l  desse lben  Stammes mit 

d e rse lb en  Bedeutung vorkommt. Es genügt n i c h t ,  daß ein Wort 

formal in Segmente z e r l e g t  werden kann, sondern es  muß mög- 

l i e h  s e in ,  d iesen  Segmenten Bedeutungen zuzuweisen. VINO- 

KUR b e z e ic h n e t  d i e s e  Segmente a l s  Morpheme. Bei d e r  Be- 

handlung der  von ihm angeführen  B e isp ie le  werden zwei 

A nalyseverfahren  a n g e d e u te t ,  d i e  RA3CKE ( 1984, 1G8ff. ) 

genauer a u s g e fü h r t  h a t .  Auf d ie  E in z e lh e i t e n  des " syn -  

tag m a t is ch en " und des " p a r a d ig m at isch en " A na lyseverfah -  

r e n s  b ra u ch t  h i e r  n i c h t  näh e r  eingegangen zu werden.

Die Forderung, daß jedem Worphem eine Bedeutung zu- 

gewiesen werden muß, f ü h r t  dazu ,  daß zwischen Wurzeln 

und S u ff ix en  e in e  Asymmetrie e n t s t e h t  (v g l .  dazu MICHAJ- 

LOV 1976, 6f . ) :  Wenn ein  S u f f i x  nur  in einem Wort b e le g t  

i s t ,  so kann d i e s e s  Wort seerm entiert  werden, d ie s  i s t  

ab e r  n i c h t  m öglich, wenn e in e  Wurzel nur in einem Wort 

vorkommt. B e i s p ie l s w e i s e  kann man dem S u f f ix  - eva« das 

nur in k o ro lev a  (Königin)  vorkommt, e ine  Bedeutung zu- 

weisen (nämlich d i e ,  zu e i n e r  männlichen P ersonenbeze ich -  

nung d ie  en tsp rechende  w e ib l i c h e  zu b i l d e n ) ,  so daß es 

möglich i s t ,  das Wort k o ro le v a  in zwei Morpheme k o r o l -  

und -ev a  zu z e r l e g e n .  -  Anders b e i  d e r  Wurzel b u ie n - ,  

d ie  nu r  im Wort bužen ina  (S c h w e in e f le is ch  b esonde re r  

Zubere i tung)  vorkommt: Obwohl das S u ff ix  - i n -  auch in 

anderen Wörtern wie sv in  Ina  (S ch w e in e f le isch )  und 

konina ( P f e r d e f l e i s c h )  mit d e r  Bedeutung " F le i s c h "  

vorkommt, kann man buzen ina  dennoch n ic h t  z e r l e g e n ,Tilman Berger - 9783954792375
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da u n k l a r  i s t ,  welche Bedeutung man bufen-  zuweisen s o l l t e  

VINOKUR l ä ß t  a b e r  a u s d rü c k l ic h  den F a l l  zu, daß ein Stamm 

n iem als  f ü r  s i c h ,  sondern nur in mehreren Ableitungen v o r -  

kommt; in  diesem F a l l  i s t  es nämlich im a l lgem einen  möglic 

dem b e t r e f f e n d e n  Segment durch V erg le ich  der  Wörter, in 

denen es vorkommt, eine Bedeutung zuzuweisen. VINOKUR (19* 

3 2 2 f f .  ) b e z e ic h n e t  so lche  n iem als  fü r  s i c h  vorkommenden 

Stämme a l s  "sv jazannye  osnovy", so b e i s p i e l s w e i s e  das Seg- 

ment - u -  in den beiden Wörtern obut* (Schuhe anz iehen)  und 

razu t*  (Schuhe a u s z ie h e n ) .

In n e rh a lb  de r  Gruppe d e r  "proizvodnye osnovy" kann man 

v e rsch ied en e  S tu fen  von Ableitungen u n te r s c h e id e n ,  j e  nach• 

dem, durch wie v i e l e  Morpheme s ich  ein  a b g e l e i t e t e s  Wort 

von dem u n a b g e le i t e t e n  Wort, zu dem es g e h ö r t ,  u n te r s c h e id  

det* Dabei s t e l l t  VINOKUR (1946, 331) u . a .  f e s t :  mor•

f o l o g i č e s k a j a  s t r u k t u r a  russkogo s lo v a  takova, c to  vnutren• 

n j a j a  zavis imost*  mezdu p ro izv o d ja s č im i  i  proizvodnymi 03- 

novami raźnych  a tep en e j  obnarusiivaets  j a  v p o s l e d o v a t e l , nom, 

a ne odnovremennorn p r i s o e d i n e n i i  morfem, s o s t a v i  j a j u s c i c h  

osnovu každoj novoj s t e p e n i  po s ra v n e n i ju  s p r e d s e s tv u ju -  

š c e j " .  D iese Bemerkung z e i g t ,  daß VINOKUR im Grunde von 

e in e r  Able i tungsbez iehung  zwischen e inze lnen  W ö r t e r n  

a u sg e h t ,  wiewohl e r  s i e  n i rg en d s  e x p l i z i t  d e f i n i e r t  und 

nur d ie  beiden genannten Klassen von Stämmen e i n f ü h r t .

Zusammenfassend können wir über den A b le i t u n g s b e g r i f f  

VINOKURs fo lgende  F e s t s t e l lu n g e n  t r e f f e n :

1. Bei der  A ble i tungsbez iehung  h a n d e l t  es s i c h  um e ine  

g e r i c h t e t e  R e la t io n  zwischen Wörtern, d i e  s i c h  a u f  d ie  

I n h a l t s -  und d ie  A usd rucksse i te  d i e s e r  Wörter b e z i e h t .
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2. Die Ableitungsbeziehung i s t  n i c h t  z i r k u l ä r ,  d .h .  es 

l ä ß t  s ich  keine K et te  von i  Wörtern Ŵ , Ŵ . . .  Ŵ f inden  

mit d e r  E igenschaf t ,  daß f ü r  к = 1, . . .  i-1 jedes

von Ŵ  und zudem Wļ von Wi  a b g e l e i t e t  i s t .

3. Es g ib t  Stämme, d ie  n i c h t  fü r  s ich  a l l e i n ,  sondern 

nur in Ableitungen Vorkommen.

VINOKURs Verfahren e n t h ä l t  nur eine e inz ige  Lücke:

An k e in e r  S t e l l e  i s t  d e f i n i e r t ,  wie in den Fällen  v e r -  

fahren  werden s o l l ,  in denen kein Affix  v o r l i e g t ,  so 

z.B. bei  Wortpaaren wie r a b / r a b a . zo lo to / zoloto.j oder  

auch chod/ chodit*  (so fe rn  man bei diesem l e t z t e n  Bei-  

s p i e l  den Präsensstamm chod* und n i c h t  den P r ä t e r i t a l -  

stamm chodi-  a l s  Verbalstamm w äh l t ) .  -  D ieser  Mangel 

z e ig t  s ic h  übr igens  auch in der Akademiegrammatik von 

1960, in der an k e in e r  S t e l l e  eine  D ef in i t ion  der  Ab- 

le i tungsbez iehung  angegeben wird, d ie  aber -  wie man 

aus den Beispie len  sch l ießen  kann -  wohl einen ä h n l i -  

chen A b le i tu n g s b e g r i f f  verwendet.  Dort werden d ie  oben- 

genannten Wortpaare und äh n l iche  Fä l le  n irgends erwähnt.

Eine Richtung, in der  s i c h  VINOKURs B eg r i f f  w e i t e r -  

entwickeln l ä ß t ,  wurde z u e r s t  in einem A r t ik e l  von 

MEL״ ÏUK näher a u s g e fü h r t .  D iese r  Autor geht aus von 

B e isp ie len  der  Art ka ta t*  s.ja vs .  ka ta t*  ( 1r o l l e n 1 i n -  

t r a n s i t i v  vs.  * r o l l e n 1 t r a n s i t i v )  und z e ig t ,  daß zwi- 

sehen e in e r  Ableitung "der  Form nach" und e in e r  A b le i 

tung "der Bedeutung nach" un te rsch ieden  werden müsse 

(v g l .  MEL'ČUK 1967, 352f. ) .  Während nämlich der  Form 

nach kata t*  s.ja komplexer a l s  ka ta t*  s e i ,  s e i  das Ver- 
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ka t a t  * s e i  e ine  k au sa t iv e  Ableitung von k a t a f  3 .1 a : 

, r o l l e n '  ( t r a n s i t i v )  * 1veran la s sen ,  daß etwas r o l l t  

( i n t r a n s i t i v ) 1 # MEL״ SuK fü h r t  d ie  Unterscheidung zwi- 

sehen der  formalen und der  i n h a l t l i c h e n  Ebene dann kon- 

sequen t  f o r t :  Auf beiden Ebenen können Elemente id e n t i s c h  

s e i n ,  s ic h  Überschneiden, ine inander  en th a l ten  sein oder 

n i c h t s  Gemeinsames haben. Es ergeben s ich  insgesamt 17 

Tynen von Beziehungen zwischen den Ausdrucks- und den 

I n h a l t s s e i t e n  zweier s p ra c h l ic h e r  Zeichen, d ie  von 

MEL’ ÎUK an andere r  S t e l l e  a u s f ü h r l i c h e r  behandelt  wer- 

den ( v g l .  M E L 5 ״ uX 1968). Nur bei einigen d i e s e r  17 Korn- 

b ina t ionsm ög lichke iten  von I n h a l t s s e i t e  und Ausdrucks- 

s e i t e  s p r i c h t  M 3L*SuK von D er iva t ion ,  d a ru n te r  sind die  

" r e g u lä re  Ableitung" (di® A ble i tungsr ich tung  i s t  der 

Bedeutung u n d  der  Form nach je w e i l s  iden t isch )  und 

d ie  " in v e rse  Ableitung" (d ie  beiden A b le i tu n g s r ich tu n -  

gen sind ,g e g e n lä u f ig 1) von besonderer  W ich tigke i t .

V erg le ich t  man MSL’ ÏUK mit VINOKUR, so s t e l l t  man 

zunächst f e s t ,  daß d ie  zwei A b le i tu n g sb eg r i f fe  M E I״ SUK3 

mit dem einen A b le i tu n g sb eg r i f f  VINOKURs gemeinsam ha- 

ben, daß es s i c h  bei der  Ableitungsbeziehung um eine 

g e r i c h t e t e ,  n i c h t z i r k u l ä r e  Beziehung zwischen Wörtern 

h a n d e l t .  MEL״ S u K 3  B egrif fe  sind zusammengenommen umfas- 

sender  a l s  der B eg r i f f  VINOKURs, weil b e i sp ie l s w e ise  

in Fä l len  wie chod/ chodlt* oder gost* / g o s t i t»  auf der 

Inha l tsebene  e ine A ble i tungsr ich tung  angegeben werden 

kann ( n i c h t  dagegen au f  der  Ausdrucksebene). Dennoch 

kann man aus WELf ÏUKs Vorgehen n ic h t  u n m it te lb a r  eine 

Lösung der be i  VINOKUR a u f t r s te n d e n  Probleme a b l e i t e n ,Tilman Berger - 9783954792375
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da r e i n  l o g i s c h  k e i n e r  d e r  be iden  A b le i tu n g s b e g r i f f e  

a l s  dem anderen ü b e rg eo rd n e t  b ez e ich n e t  werden kann• 

MEL״ frUK s e l b s t  e n t s c h e id e t  s i c h  n i c h t ,  welcher der  b e i -  

den A b le i tu n g s b e g r i f f e  b e i  e i n e r  Behandlung der  Wort- 

b i ldung  vorzuziehen s e i ,  und b e t r a c h t e t  s i e  a l s  g l e i c h -  

w e r t ig  (v g l .  MEL״ &JK 1967, 360).

In einem sp ä te ren  A r t i k e l  (MEL*ÏUK 1969) wird p r ä z i -  

s i e r t ,  wie d e r  B e g r i f f  de r  "semantischen Komplexität" 

e ines  a b g e le i t e t e n  Wortes zu v e r s te h en  s e i .  Ein Wort 

i s t  dann sem an tisch  komplexer a l s  ein anderes Wort, wenn 

se ine  Bedeutung mit einem S a tz  umschrieben werden kann, 

der  d i e s e s  andere  Wort e n t h ä l t .  Durch eine Reihe von 

Regeln (v g l .  МЕІ/йиК 1969, 1 2 7 f f . )  s o l l  s i c h e r g e s t e l l t  

werden, daß b e i  diesem Verfahren  Z i rk e l s c h lü s s e  vermie- 

den werden. Auf jeden F a l l  a b e r  d a r f  wegen der  Trennung 

de r  Ableitung de r  Bedeutung nach und der  Ableitung der 

Form nach ke in  fo rm ales  Argument verwendet werden, um 

f e s t z u s t e l l e n ,  welches Wort sem antisch  komplexer i s t .

D ieser  A r t i k e l  w e i s t  r e c h t  d e u t l i c h  d a rau f  h in ,  daß 

s i c h  M2Lf ÏUK s ic h  vor a l lem  f ü r  d ie  Ableitung der Bedeu- 

tung nach i n t e r e s s i e r t .  Man kann daher  annehmen, daß es 

MEL״ÏUKs In te n t io n e n  am ehes ten  e n t s p r i c h t ,  wenn d e r  Ab- 

l e i  tung d e r  Bedeutung nach d i e  P r i o r i t ä t  eingeräumt wird. 

In diesem Sinne v e r f ä h r t  b e i s p i e l s w e i s e  JACHNÓW (1978) 

bei d e r  Beschreibung d e r  a b g e l e i t e t e n  Verben des Serbo- 

k ro a t i s c h e n ,  indem e r  fo lgende  D e f in i t io n  ang ib t  (v g l .  

JACHNÓW 1978, 15):  "Echte W o r t b i l d u n g s b e -  

Z i e h u n g e n  bes tehen  dann, wenn zwischen den In-  

h a l te n  zweier Wortzeichen I n k l u s i o n s -  und zwischen ihren

ООО60829
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Formen In k lu s io n s - ,  I n t e r s e k t i o n s -  o d er  I d e n t i t ä t s b e z i e -  

hungen gegeben s in d ״ . Ein ä h n l i c h e s  Vorgehen f inden wir 

bei LÖNNGREN (1978, 1 7 f f . ) ,  a l l e r d i n g s  nimmt d i e s e r  am 

System MEL״SuKs e in ig e  Veränderungen v o r ,  a u f  d ie  wir 

h i e r  n i c h t  näher eingehen w o l len .

Es i s t  e in fach ,  auch so lc h e  D e f in i t io n e n  d e r  A b le i -  

tungsbeziehung zu k o n s t r u i e r e n ,  in denen d ie  Ableitung 

der  Form und d ie  Ableitung d e r  Bedeutung nach ( j e w e i l s  

im Sinne MEL*ÏUKs) gleichermaßen e in e  R olle  s p i e l e n .

Dies g esch ieh t  b e i s p i e l s w e i s e  in de r  Akademiegraminatik 

von 1980 ( 1 3 3 f f . ) .  Auf den B e g r i f f  d e r  Akademiegramma- 

t i k  wollen wir kurz eingehen.

Die Autoren des en tsprechenden  A b s c h n i t t s  (es  hande lt  

s ich  um ULUCHANOV und LOPATIN) s t e l l e n  zunächst  f e s t ,  

daß d ie  Rela t ion  der  "31 0v o o b razo v a te l f n a j a  m o t iv ā c i jā "  

(W ortbildungsmotivation) zwischen zwei Wörtern h e r g e s t e l l t  

werden k a m ,  wenn d ie s e  Wörter über d i e s e l b e  Wurzel v e r -  

fügen und wenn entweder d ie  Bedeutung des einen Wortes 

durch d ie  des anderen "bestimmt" i s t  ( " o p r e d e l j a e t s j a " )  

oder d ie  Bedeutung des einen Wortes s i c h  von der  des 

anderen nur durch d ie  W ortartbedeutung u n t e r s c h e i d e t .

Als B e isp ie l  fü r  den e r s t e n  F a l l  wird das Wortpaar dom/  

domik (Haus/k le ines  Haus), a l s  B e i s p ie l  f ü r  den zweiten 

F a l l  das Wortpaar beg/ b e z a f  ( L a u f / l a u f e n ) .  -  Wenn man 

von dem zweiten F a l l  einmal a b s i e h t ,  i s t  d i e s e  D e f in i -  

t ion  der oben z i t i e r t e n  D e f in i t io n  JACHNCWs ä h n l ic h ,  

nur mit dem entscheidenden U n te r sc h ie d ,  daß noch ke ine  

Richtung der  M otivat ionsbeziehung f e s t g e l e g t  i s t .
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Um aun In einem zweiten S c h r i t t  f e s t z u s t e l l e n ,  wel-  

ches von zwei Wörtern, d i e  zue inander  in de r  M otiva t ions  

bez iehung s te h e n ,  das m o t i v i e r t e  und welches das m o t i -  

v ie re n d e  i s t ,  werden v i e r  K r i t e r i e n  angegeben:

1• Wenn d ie  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutungen d e r  beiden Wörter 

u n t e r s c h i e d l i c h  sind und ein  Wort formal komplexer i s t  

a l s  das andere ,  so i s t  das fo rm al  komplexere Wort das 

m o t iv i e r t e  und das andere  Wort das m o t iv ie ren d e .  Vgl. 

d ie  beiden Wörter goroch (Erbsen k o l l . )  und g o ro s in a  

(E rb s e ) :  gor o s i n a  i s t  durch  goroch m o t i v i e r t ,  da es f o r -  

mal komplexer i s t  a l s  go roch .

2ē Wenn d ie  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutungen der  beiden Wörter 

u n t e r s c h i e d l i c h  und be ide  Wörter in gleichem Umfang f o r -  

mal komplex s in d ,  so i s t  das semai t i s c h  komplexere Wort 

das m o t iv i e r t e  und das a n d e re  das m o t iv ie ren d e .  Vgl. 

d i e  beiden Wörter chimik (Chemiker) und chimica (Chemie) 

chimik i s t  durch chimi j a  m o t i v i e r t ,  da man d ie  Bedeutung 

von , Chemiker1 umschreiben kann a l s  , d e r ,  d e r  s i c h  m it  

Chemie b e s c h ä f t i g t * .

3. Wenn d ie  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutungen d e r  beiden Wörter 

g l e i c h  sind und s i e  s i c h  nu r  durch  d ie  W ortar t  u n t e r -  

sch e id e n ,  so wird in P aaren ,  d i e  aus S ub s tan t iv en  und 

Verben bzw. aus S ub s tan t iv en  und Adjektiven b e s teh e n ,  

j e w e i l s  das Verb bzw. das A d je k t iv  a l s  das m o t iv ie r e n -  

de Wort und das S u b s ta n t iv  a l s  das m o t iv i e r t e  Wort be-  

z e i c h n e t .  Bei Adjekt iven  und Adverbien e n t s c h e id e t  dem- 

gegenüber d ie  form ale  K om plex i tä t  (wie u n t e r  1 ) .  Vgl. 

d i e  folgenden B e i s p i e l e :  beg (Lauf) i s t  m o t iv i e r t  durch  

bežat* ( l a u f e n ) ,  ebenso a t a k a  (A ttacke)  durch  a takovat*
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( a t t a c k i e r e n ) ;  sin* (Bläue) i s t  m o t iv i e r t  durch  3 i n i .1 

( b l a u ) ,  ebenso glub» ( T ie f e )  durch g lu b o k i .1 ( t i e f )  oder 

d l i n a  (Länge) durch dl lnny.1 ( l a n g ) ;  vcerasn i.j ( g e s t r i g )  

i s t  m o t i v i e r t  durch vce ra  ( g e s t e r n ) ,  demgegenüber i s t  

das  Adverb smelo ( t a p f e r )  durch  das A d jek t iv  smely.l 

( t a p f e r )  m o t i v i e r t .  Es s e i  besonders  d a ra u f  h ingewie-  

sen ,  daß in einem T e i l  d e r  B e i s p i e l e  das formal komple- 

x e re  Wort a l s  d аз m o t iv ie ren de  angesehen wird (so z.B. 

be i  a t a k o v a f  und bei  g lu b o k i j  ) .

4. Sin s t i l i s t i s c h  m a rk ie r te s  Wort kann n ic h t  das m oti-  

v ie re n d e  Wort e in e s  s t i l i s t i s c h  unmarkier ten  Wortes s e in ,  

auch wenn d i e s e s  formal komplexer se in  s o l l t e .  In so lchen 

F ä l l e n  w ird  d ie  nach 1 e r m i t t e l t e  A b le i tu n g s r ic h tu n g  um- 

g e d r e h t .  B e i s p ie l s w e is e  i s t  i n t e l l e k t u a l  ( I n t e l l e k t u e l l e r )  

durch  i n t e l l e k t u a l » n v j  ( i n t e l l e k t u e l l )  m o t iv i e r t  und 

n i c h t  umgekehrt,  w eil  es s i c h  be i  l n t e l l e k t u a l  um ein 

um gangssprachliches  Wort h a n d e l t .

Zusammenfassend kann man f e s t s t e l l e n ,  daß d ie  D e f i -  

n i t i o n  der  Akademiegrammatik vor. 1980 das Vorliegen e in e r  

A b le i tungsbez iehung  im wesen t l i c h e n  in derse lben  Weise 

f e s t s t e l l t  wie JACHNÓW (1 978) ,  während d ie  Richtung der 

Able i tungbeziehung  durch e in e  k o m p l iz ie r t e  Kombination 

von formalen und i n h a l t l i c h e n  K r i t e r i e n  f e s t g e l e g t  wird .

Im folgenden A b sch n i t t  wollen w ir  nun d a r le g en ,  warum 

ke ine  der  b i s h e r  angegebenen D e f in i t io n en  fü r  unseren 

Zweck, nämlich f ü r  d i e  Beschreibung d e r  Akzentuation 

in der  Wortbildung, g e e ig n e t  i s t .
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4 .2 .  Überlegungen zur Auswahl e in e s  A b le i tu n g s b e g r i f f s

Die Autoren, deren A b l e i t u n g s b e g r i f f e  w ir  im vorangehen- 

den A b sch n i t t  besprochen haben,  haben gemeinsam, daß 

s i e  d e r  A b le i tun g  de r  Bedeutung nach (im Sinne MEL5״ uK3 ) 

gegenüber d e r  A b le i tu n g  d e r  Form nach den Vorrang e in -  

räumen. Dies g e s c h ie h t  t e i l w e i s e  g ru n d s ä tz l i c h  (so in 

Ansätzen bei MELf ÏUK s e l b s t ,  d u rc h g e fü h r t  bei  JACHNÓW 

und mit Einschränkungen b e i  LÖNNGREN), t e i lw e i s e  nur 

in den F ä l l e n ,  in denen a u f  d e r  formalen Ebene keine 

e in d e u t ig e  Entscheidung  m öglich  i s t  (so  in der  Akademie- 

grammatik von 1980). VINOKUR s t e l l t  in so fern  eine  Aus- 

nähme d a r ,  a l s  e r  im Grunde n u r  B e i s p i e l e  behandelt ,  

in denen d ie  A b le i tung  d e r  Bedeutung nach und d ie  A b le i-  

tung der  Form nach in d i e s e l b e  Richtung weisen.

In diesem A b sc h n i t t  wollen  w i r  d a r le g en ,  warum wir 

es Im Gegensatz zu den genannten  Autoren fü r  s inn vo l l  

h a l t e n ,  d e r  A b le i tu n g  d e r  Form nach d ie  P r i o r i t ä t  e in -  

zuräumen, und zwar sowohl f ü r  d i e  Fes t legung  der A b le i-  

tungsbeziehung überhaup t  a l s  auch f ü r  d ie  Festlegung 

der  A b le i tu n g s r i c h tu n g .  Dabei werden wir au f  zwei v e r -  

schiedenen Ebenen a rg u m e n t ie re n :  Zunächst wollen wir 

kurz  d a r le g e n ,  warum u n s e r e r  A ns ich t  nach e ine  Bevor- 

zugung d e r  formalen Ebene f ü r  e in e  A rb e i t  zur Akzento- 

l o g i e  s i n n v o l l e r  i s t  a l s  e in e  Bevorzugung der  sem anti-  

sehen Ebene. An z w e i te r  S t e l l e  wollen  wir ze igen, warum 

d ie  sem antische  Ebene zur F es t leg u n g  e in e r  A b le i tungs-  

r i c h tu n g  p r i n z i p i e l l  weniger g e e ig n e t  i s t  a l s  d ie  f o r -  

male Ebene und a u f  welche Weise s i c h  d ie  scheinbaren 
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Um d ie  g ru n d s ä tz l i c h e  Frage zu k l ä r e n ,  welcher der  

be iden  Ebenen bei  der  D e f in i t i o n  des A b le i tu n g s b e g r i f f s  

das g rößere  Gewicht zukommen s o l l t e ,  müssen w ir  uns der  

Frage zuwenden, was w ir  von einem s y n c h r o n e n  

A b le i tu n g s b e g r i f f  e rw ar ten .  Wenn wir in de r  d i  а  с h г о 

n e n  Sprachwissenschaft  davon sp rechen ,  daß ein Wort 

von einem anderen Wort a b g e l e i t e t  i s t ,  so b ed e u te t  das ,  

daß dag ab le i te n d e  Wort z e i t l i c h  v o r  dem a b g e l e i t e -  

ten Wort in der  b e t re f fe n d e n  Sprache e x i s t i e r t  h a t  und 

daß das a b g e le i t e t e  Wort in e in e n gewissen׳ ,  näher zu 

d e f in ie ren d en  Sinn a u s  de״  a b le i t e n d e n  Wort , e n t s t a n -  

den 1 i s t .  Für d ie  s v n c h r o n e  S prachw issenschaf t  

b i e t e t  s ich  dagegen fo lgendes  V ers tän d n is  des A b ie i tun gs-  

b e g r l f f s  an: Das a b le i t e n d e  Wort e n t h ä l t  gewisse I n f o r -  

mationen, mit deren H i l f e  man a u f  E igenschaf ten  d e r  von 

ihm a b g e le i t e t e n  Wörter s c h l ieß en  kann, während Sch lüsse  

in d e r  umgekehrten Richtung n i c h t  möglich s in d .  Aus d i e -  

s e r  allgemeinen Formulierung f o l g t  auch d ie  e ingesch ränk-  

t e r e  Formulierung, daß das a b g e l e i t e t e  Wort ein komple- 

xe res  Zeichen a l s  das a b l e i t e n d e  i s t  und daß es d i e s e s  

in einem gewissen Sinn umfaßt.

Wenn d ie  Ableitung d e r  Bedeutung nach und d ie  A ble i-  

tung der Form nach in ve rsch ieden e  Richtungen weisen, 

h a t  d ie  Entscheidung fü r  e in e  d e r  beiden Richtungen 

zwangsläufig auch einen E in f lu ß  a u f  d ie  In form ationen ,  

d ie  das auf d ie se  Weise f e s t g e l e g t e  a b l e i t e n d e  Wort 

e n t h ä l t .  Wenn wir der A ble i tung  de r  Bedeutung nach den 

Vorrang geben, so erwarten w ir  eh e r ,  daß das a b l e i t e n d e  
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e r l a u b t ,  a l s  daß es Aussagen Uber d ie  Form des a b g e l e i -  

t e te n  Wortes e rm öglich t .  Entscheiden w ir  uns hingegen 

fü r  d i e  Ableitung d e r  Form nach, so erwarten wir  umge- 

k e h r t ,  daß das a b le i t e n d e  Wort Informationen ü ber  d i e  

Form des a b g e le i t e t e n  Wortes e n t h ä l t .  Da d e r  Akzent e i n -  

d e u t ig  zur A usdruckssei te  des Wortes g e h ö r t ,  i s t  f ü r  

e ine ak zen to lo g isch e  A rbe i t  d i e  Ableitung d e r  Form nach 

w ic h t ig e r  a l s  d i e  d e r  Bedeutung nach.

Aua der  g run d sä tz l ich en  F e s t s t e l l u n g ,  daß es  f ü r  un- 

s e re  Zwecke s in n v o l l  i s t ,  d i e  Ableitung der  Form nach 

vorzuziehen,  f o l g t  noch ke ine  Lösung d e r  p ra k t i s c h e n  

Probleme. Wie schon mehrfach erwähnt, s t e l l e n  s i c h  fü r  

d ie  r e in  formale Behandlung d e r  Ableitung gewisse P ro -  

bleme. S3 s e i  h i e r  an B e is p ie le  wie beg/bezat»  oder 

f i z i k a / f l z i k  e r i n n e r t ,  in denen zwei m i te in a n d e r  v e r -  

g l ich en e  Wörter d e r  Form nach d ie s e lb e  Kom plexitä t  a u f -  

weisen. Im folgenden wollen wir zunächst  z e ig en ,  weshalb 

es t r ü g e r i s c h  i s t ,  s ic h  in d e r a r t i g e n  Fä l len  a u f  d i e  

Ableitung der  Bedeutung nach zu v e r la s s e n ,  und möchten 

dann zwei Methoden e in fü h ren ,  mit deren H i l f e  auch in 

solchen Fällen  formale K r i t e r i e n  angewandt werden können.

Zu der  Frage, wie v e r l ä ß l i c h  d ie  Entscheidung anhand 

der  I n h a l t s s e i t e  se in  kann, wollen w ir  zu dem oben be -  

r e i t s  angeführten B e isp ie l  k a ta t*  s j a / k a t a t *  zurückkeh-  

re n .  MEL״ SUK b eze ichne t  das t r a n s i t i v e  Verbum k a ta t»  

a l s  K ausa t iv  zu dem i n t r a n s i t i v e n  Verbum k a ta t*  s.ja und 

s i e h t  ka ta t*  a l s  semantisch  komplexer a l s  k a t a f s j a  an. 

Ohne größere  Schw ier igke iten  l ä ß t  s ic h  a b e r  e in e  I n t e r -  

p r e t a t i o n  angeben, nach der  gerade k a t a t * 3 j a  sem an t isch
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komplexer 1 s t  a l s  kata t»  г ka ta t*  3.1a l ä ß t  s i c h  nämlich 

a l s  e in  Verbum au ffassen ,  das außer derse lben  l e x i k a l i -  

sehen Bedeutung wie ka ta t*  d ie  Information umfaßt, daß 

das Agens g e t i l g t  worden i s t .  Eine so lche D ars te l lu n g  

wäre b e i s p ie l s w e i s e  in der  von FILLMORE (1968) vorge- 

schlagenen Kasusgrammatik denkbar.

In ä h n l i c h e r  Weise la s sen  s i c h  auch andere B e isp ie -  

l e  MEL'ČUKs in Zweifel z iehen .  Wir wollen d a rau f  ve r -  

z i c h t e n ,  h i e r  in s  D e ta i l  zu gehen, weil wir zu diesem 

Zweck a u s f ü h r l i c h e r  auf MEL*5uK (1969) eingehen müßten.

Es s e i  abe r  darau f  hingewiesen, daß eine konsequente 

Weiterführung der h i e r  angedeuteten  Gedanken dazu fiih- 

ren  d ü r f t e ,  daß bei der  Betrachtung von Wortbildungs- 

beziehungen der  Bedeutung nach v ö l l i g  au f  d ie  F e s t l e -  

gung e in e r  Richtung v e r z i c h t e t  werden muß Wie ein Wort- 

b i ldungsm odell  aussehen könnte ,  das nur mit "P ro p o r t io -  

nen" a r b e i t e t ,  ohne daß eine Richtung der  Wortbildungs- 

beziehung angegeben wird, kann man einem A r t ik e l  WI3RZ- 

CHOWSKIs (1957) entnehmen.

Wie b e r e i t s  erwähnt, f ü h r t  uns d ie  K r i t i k  an e iner  

zu ex tensiven  Verwendung der semantischen Ebene noch 

n i c h t  zu einem Verfahren, das be i  den Unklarheiten  auf 

d e r  formalen Ebene w irk l ich  w e i t e r h i l f t .  Im folgenden 

wollen wir desha lb  zwei K r i t e r i e n  angeben, d ie  d ie  in 

d e r  b is h e r ig e n  L i t e r a t u r  angeführten formalen K r i t e r ie n  

e rgänzen .  Diese zwei K r i t e r ie n  sind das ,K e t te n k r i t e r iu m ' 

und das ,P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u m * .

Das ,K e t te n k r i t e r iu m 1 f in d e t  s ic h  a l s  "cepocecnyj 
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dings  in  anderen A rbei ten  LOPATINs zur Wortbildung v e r -  

wendet würde. Es s a g t  fo lg en d e s  aus :  Wenn zwei Wörter 

A und В m i te in a n d e r  v e rg l ic h e n  werden, d i e  d i e s e l b e  Wur 

z e l  e n t h a l t e n ,  und wenn das Wort A einen Hinweis d a r a u f  

e n t h ä l t ,  daß es u n m i t t e l b a r  von einem d r i t t e n  Wort С 

a b g e l e i t e t  i s t ,  so i s t  A das a b l e i t e n d e  und В das abge-  

l e i t e t e  Wort. B e trach ten  w ir  a l s  B e i s p i e l  das Wortpaar 

p r o r u b * / p r o r u b i t» . Da9 Verbum p ro ru b i t*  i s t  mit  H i l f e  

des P r ä f i x e s  p ro -  d i r e k t  von dem Verbum r u b i t f a b g e l e i -  

t e t ,  während fü r  ororub* e in e  d e r a r t i g e  I n t e r p r e t a t i o n  

n i c h t  möglich i a t :  Es g i b t  weder ein  S u b s ta n t iv  * r u b ♦ . 

noch i s t  es möglich, durch  P r ä f ig i e r u n g  von p ro -  aus 

S u b s ta n t iv e n  S u b s ta n t iv e  a b z u l e i t e n .  Aus diesem Grunde 

muß prorub* von p ro ru b i t*  a b g e l e i t e t  s e in  und n i c h t  

umgekehrt.

Das ״P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u r a '  i s t  etwas k o m p l i z i e r t e r  

2s wird in den F ä l len  angewandt, in denen zwei Wörter 

A und В d i e s e l b e  Wurzel e n th a l t e n  und mit anderen K r i -  

t e r i e n  n i c h t  f e s t z u s t e l l e n  i s t ,  ob A von В a b g e l e i t e t  

i s t  o d er  umgekehrt.  Wenn es nun zwei Wörter A# und B' 

g i b t ,  d i e  in demselben V e r h ä l tn i s  zue inander  s teh en  wie 

A und B, wobei A' von A a b g e l e i t e t  i s t ,  und m i t t e l s  i r -  

gende ines  K r i te r iu m s  f e s t g e s t e l l t  worden i s t ,  daß B' 

von A׳ a b g e l e i t e t  i s t ,  so i s t  auch В von A a b g e l e i t e t .  

Wir b e t r a c h te n  a l s  B e i s p i e l  das Wortpaar c h o d l f  (* A) 

und chod (* B). Die beiden Wörter v y c h o d i f  ( ־  A' ) und 

wchod (= B' ) s tehen  zue inand e r  in demselben V e r h ä l t n i s  

wie chod i f  und chod, v y c h o d i f  i s t  von chod i f  a b g e l e i  

t e t ,  und nach dem ,K e t t e n k r i t e r iu m  ' f o l g t ,  daß vychod
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von vychod i t*  a b g e l e i t e t  i s t  (und n i c h t  um gekehrt) .  Das 

P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u m  s a g t  in diesem F a l l  au s ,  daß chod 

von c h o d i f  a b g e l e i t e t  i s t  (und n i c h t  um gekehr t) .

Mit H i l f e  des P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u m s  g e l i n g t  es uns ,  

d ie je n ig e n  F ä l l e ,  in denen das zu einem Verbum a u f  - i t f 

gehörende S u b s ta n t iv  ein Nomen A c t io n is  i s t ,  von den 

F ä l len  abzugrenzen, wo d i e s  n i c h t  g i l t .  Ähnlich wie b e i  

dem angeführten  B e i s p i e l  chod/ chod i t*  e r g i b t  u n se r  K r i -  

te r ium  in den meisten F ä l l e n ,  in denen d e r  Bedeutung 

nach ein Nomen A ct ion is  v o r l i e g t ,  daß das S u b s ta n t iv  

vom Verbum a b g e l e i t e t  i s t  und n i c h t  umgekehrt.

23 b le iben  a l l e r d i n g s  immer noch Paare von S ubs tan-  

t iv e n  und Verben au f  - i t*  ü b r ig ,  a u f  d ie  ke in  K r i te r iu m  

angewandt werden kann. In so lchen  F ä l len  wollen w ir  sp ä -  

t e r  e ine  Art 'Umkehrung1 des  P a r a l l e l i t ä t 9 k r i t e r i u m s  

anwenden: Wenn s ic h  das P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u m  n i c h t  

anwenden l ä ß t  und f o l g l i c h  n i c h t  g e z e ig t  werden kann, 

daß das S u b s ta n t iv  vom Verbum a b g e l e i t e t  i s t ,  so s o l l  

dann das Verbum vom S u b s ta n t iv  a b g e l e i t e t  s e i n .  Auf d i e -  

se Weise legen wir dann b e i s p i e l s w e i s e  b e i  Wortpaaren 

wie g o s t * / g o s t l t * . tormoz/ torm ozit*  oder  s k o la / s k o l i t*  

f e s t ,  daß das Verbum vom S u b s ta n t iv  a b g e l e i t e t  i s t .

Das P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u m  l ä ß t  s i c h  n i c h t  n u r  be i  

Paaren von Substan t iven  und Verben a u f ״  i t * . sondern 

auch bei  anderen Wortpaaren, b e i  denen d ie  A b le i tu n g s -  

r ic h tu n g  anhand an d e re r  fo rm a le r  K r i t e r i e n  n i c h t  f e s t -  

g e s t e l l t  werden kann, anwenden. Die ,Umkehrung' l ä ß t  

s ic h  demgegenüber nur u n t e r  bestimmten Bedingungen an-  

wenden, au f  d ie  wir h i e r  n i c h t  näher  eingehen w ollen .Tilman Berger - 9783954792375
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Fassen w ir  nun d ie  E rg e b n is se  u n s e r e r  Überlegungen 

zusammen: Wir haben d a r g e l e g t ,  warum es s i n n v o l l  i s t ,  

in e i n e r  ak z en to lo g isch e n  A rb e i t  d e r  A b le i tu n g  der  Form 

nach e in  g rö ß e res  Gewicht zu geben a l s  d e r  A ble i tung  

d e r  Bedeutung nach .  D arüberh inaus  haben w ir  g e z e i g t ,  

wie auch in F ä l l e n ,  in denen d i e  A u sd ru c k sse i te  s c h e in -  

ba r  ke in en  Hinweis a u f  d i e  A b le i tu n g s r i c h tu n g  g i b t ,  mit  

formalen  K r i t e r i e n  e in e  A b le i tu n g s r i c h tu n g  d e f i n i e r t  

werden kann.  Wir können nun in ganz a l lg e m e in e r  Form 

unseren  p r im är  formal bestimmten A b l e i t u n g s b e g r i f f  d e -  

f i n i e r e n ,  wobei w ir  uns bewußt an JACHNOWs D e f i n i t i o n  

( v g l .  oben S. 152) an lehnen :  A ble i tungsbez iehungen  zw i-  

sehen j e  zwei Wörtern bes tehen  dann, wenn zwischen ih ren  

I n h a l t e n  I n k l u s i o n s - ,  I n t e r s e k t i o n s -  oder  I d e n t i t ä t s b e -  

Ziehungen gegeben s ind  und wenn zwischen ih ren  Formen 

entweder In k lu s ion sbez ieh un gen  v o r l i e g e n  oder  a u f  ande-  

r e  Weise a u f  e ine  g e r i c h t e t e  fo rm ale  Beziehung g e s c h lo s -  

sen werden kann. -  Im näch s ten  A b sch n i t t  wollen wir ge-  

nauer d a r a u f  e ingehen,  wie d i e s e  D e f i n i t i o n  in der  P r a -  

x i s  angewandt werden kann.
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4 .3 .  D e f in i t io n  d e r  A ble i tung9beziehung

4 . 3 . 1 .  Allgemeines

In diesem einführenden A bschnit t  wollen wir an einem 

B e i s p ie l  e r l ä u t e r n ,  wie unsere  D e f in i t io n  im einzelnen 

a u s s i e h t  und und aus welchen S c h r i t t e n  s i e  s i c h  zusam- 

m ense tz t .

Wir beginnen unse re  D e f in i t io n  dam it ,  daß wir f e s t -  

l e g e n ,  was wir u n te r  einen i n h a l t l i c h e n  (v g l .  Abschnit t  

4 .3 * 2 . )  und u n te r  e inen  formalen Beziehung ( v g l .  Abschnit t  

4 - .3 .3 .)  zwischen zwei Wertem verstehen wollen. Das Wort 

r e d k i j  ( s e l t e n )  s t e h t  b e i s p ie l s w e is e  zu folgenden ande- 

ren  Wörtern in e in e r  i n h a l t l i c h e n  Beziehung: redet» ( s e i -  

ten werden), redkost»  ( S e l t e n h e i t ) ,  c a s tv j  ( h ä u f ig ) .  Das- 

se lbe  Wort red k1 s י t e h t  in e in e r  formalen Beziehung zu 

den Wörtern r e d e t » « r e d k o s t» . aber  auch zu rezat»  ( s c h n e i -  

den) und zu rezlm (Regime).

Diejenigen Wörter, d i e  zu r e d k i sowohl in e ו in e r  in -  

h a l t l i c h e n  a l s  auch in e in e r  formalen Beziehung s tehen ,  

b i lden  insgesamt e ine  Menge von 27 Wörtern:

red , e t » . r 1 ed en » к i i , red izn , a . red in , a , r 1 edk i n ,*־,  e r 1 edkij  

n e r 'ed k o ,  redkov*atv;5, r ' e d k o s t n v r ,*־ ' e d k o s t » .  r e d c ł a : s i j .— и ■ ■ - ■ . ■ ■ * . ■ ■ ו » ■ iá ti ״ I » !■■■11■ 1■ — . ווו У ~

1iz redka . pored 1 e t » , prored 1 i t » . r a z r e d 1 i t » . r a z r e d 1 l t» s i a  

l z r e ž ’ennost» . i z r e ? 1 qnny.l. p r c r e ž ' g n n v j . p r o r ’e ž iv a n ie . 

p ro r  ' e f l v a t » . p r o r , e ž i va t » s.ja. r a z r e f  *a t» , r a z r e ž ' a t » 3,1a. 

r a z r e z !e n l e . razreaf1 ënnost»« r a z r e z  1 ënny.j

Wenn man e ine  bestimmte Gruppe von Wörtern ausnimmt, 

a u f  d ie  wir s p ä t e r  noch a u s f ü h r l i c h e r  eingehen werden 

(v g l .  S. 174) ,  kann man a l l e  Wörter des Russischen inTilman Berger - 9783954792375
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1F a m i l i e n ordnen ״ ,  wobei j e d e s  Wort zu e i n e r  und nur  

e i n e r  1F a m i l i e '  g e h ö r t .  E in z e l h e i t e n  zu d i e s e r  K l a s s i -

Im nächs ten  S c h r i t t  werden wir dann versuchen ,  i n n e r -  

h a lb  d e r  , F a m i l i e n 1 S t ru k tu re n  zu d e f i n i e r e n .  Wir wer- 

den zu diesem Zweck e ine  g e r i c h t e t e  Beziehung zwischen 

Wörtern d e f i n i e r e n ,  d i e  w ir  a l s  , A ble i tungsbez iehung  

im w e i te re n  S in n e 1 bezeichnen  werden ( v g l .  A bsch n i t t  

4 . 3 . 5 . ) •  Für d i e  27 oben ang e füh r ten  Wörter e r g ib t  s ic h

u i u ^ Q A i i r a i (  o j a  y i u L  x a t t x v & a u  o j a  x  a  4 ! x  с  c ׳

Der Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  h a lb e r  wurden a l l e  d i e j e n ig e n  P f e i -  

l e  w eggelassen ,  deren R ichtung  aus d e r  T r a n s i t i v i t ä t  der  

A ble i tungsbez iehung  im w e i te ren  Sinne f o l g t .  So müßte 

b e i s p i e l s w e i s e  auch von r e d k i j  zu ra z rež en n o s t*  e in  P f e i l

Die A b le i tungsbez iehung  i .w .S .  e r f ü l l t  noch n i c h t  

a l l e  Anforderungen, d i e  an e in e  s in n v o l le  D e f in i t io n  

d e r  A b le i tungsbez iehung  zu s t e l l e n  s in d .  Es h a n d e l t  s i c h  

zwar um e in e  g e r i c h t e t e  Beziehung zwischen Wörtern, aber

f i z i e r u n g  werden in A b sch n i t t  4 . 3 .4 .  angegeben

dann fo lg en d e s  B i ld :

re d k o s tn y j

redV >n״k i j  

і г г е а к а * ---------------------------- r e d K i j -------------------------* r e a c a j s i j

fü h ren .
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s i e  w e is t  dennoch zwei Mängel a u f :  Auf d e r  einen S e i t e  

i s t  es möglich, daß zwei Wörter A und В e x i s t i e r e n ,  d e r -  

a r t ,  daß A von 3 i .w .S .  a b g e l e i t e t  i s t  und umgekehrt 

(z .B .  r e d k i j  und r e d e t * )« a u f  d e r  anderen S e i t e  kann es 

Vorkommen, daß e ine  , Familie* in zwei oder mehr T e i le  

z e r f ä l l t ,  zwischen deren Elementen j e w e i l s  k e in e  A b le i -  

tungsbeziehungen i .w .S .  e x i s t i e r e n .  Dies g i l t  b e i s p i e l s -  

weise be i  d e r  folgender. *Fam il ie ’ :

fanati^m^^^^-״ fanatik*־*̂ ־̂̂ fanaticeskiļ

f a n a t i c k a «  fa n a t ic n y ; )  » f a n a t ic n o s t*

In den A bschn i t ten  4 . 3 . 6 .  und 4 .3 .7 .  werden w ir  daher  

z u s ä t z l i c h e  Regelungen t r e f f e n ,  d ie  d ie  beiden genannten 

Mängel de r  A b le i tungsbez iehung  i .w .S .  b e s e i t i g e n  h e l f e n .  

23 e r g ib t  s ic h  dann (im A b sch n i t t  4 . 3 . 6 . )  d e r  neue Begri 

de r  *Ableitung im engeren S inn*, d ie  wir s p ä t e r  nur noch 

*Ableitung ' nennen werden. In A bschn i t t  4 . 3 . 8 .  werden 

wir d ie  S o n d e r f ä l le  b e t r a c h t e n ,  d ie  aus d e r  E in te i lu n g  

a l l e r  Wörter in 'F a m i l i e n '  h e r a u s f a l l e n .

4 .3 .2 .  D e f in i t io n  d e r  i n h a l t l i c h e n  Beziehungen

Wie schon in A b sch n i t t  4 .2 .  kurz d a r g e s t e l l t ,  wollen wir 

d i e  Beziehungen zwischen Wörtern au f  der  I n h a l t s s e i t e  

durch e in e  n i c h t  g e r i c h t e t e  Beziehung b e sc h re ib e n .  

Wir sagen, daß zwischen zwei Wörtern e ine  'M o t iv a t io n s -  

bez iehung '  v o r l i e g t ,  wenn d ie  Bedeutung des einen von 

ihnen durch einen ( r u s s i s c h e n )  Satz  umschrieben werden 

kann, d e r  das andere  Wort e n t h ä l t .  Dabei wollen wir (an -  

d e r s  a l s  VINOKUR und MEL*ÏUK) au sd rü c k l ic h  z u la s s e n ,  daßTilman Berger - 9783954792375
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d i e s e  Umschreibung e inen V e rg le ic h  oder  e in e  s p e z i a l i a i e -  

rende  Einschränkung e n t h ä l t .  Vgl.  dazu folgende B e is p ie l e :

n o s ik  * cas t*  posudy, k o t o r a j a  pochoža na nos 

pe tu ch o ״=  p re d e le n n a ja  p t i c a ,  k o t o r a j a  poet 

s e r e t»  = s t a n o v i t s״ j a  serym

Unsere D e f in i t i o n  s c h l i e ß t  n i c h t  au s ,  daß i n h a l t l i c h e  

Beziehungen zwischen Wörtern h e r g e s t e l l t  werden, zwischen 

denen k e in e  formalen Beziehungen b es teh en ,  doch i 9 t  d i e -  

s e r  F a l l  f ü r  uns s p ä t e r  n i c h t  mehr von I n t e r e s s e .  Vgl# 

etwa fo lg en d es  B e i s p i e l :

koska * ž iv o tn o e ,  l o v j a s č e e  mysej

Die Menge d e r  Umschreibungen e ines  gegebenen Wortes 

durch e in  an d e res  i s t ,  f a l l s  s i e  n i c h t  l e e r  i s t ,  immer 

r e l a t i v  g roß ,  da s i c h  e ine  gegebene Umschreibung s t i l i -  

s t i s c h  v a r i i e r e n  l ä ß t .  D ie se r  Umstand i s t  fü r  uns im v e i -  

t e r e n  n i c h t  h i n d e r l i c h .  Wir b enö t igen  n u r  noch eine  Äqui- 

v a l e n z r e l a t i o n  zwischen Umschreibungen, um sagen zu 

können, daß b e i s p i e l s w e i s e  zwischen den Wörtern A und В 

d i e s e l b e  M otiv a t io nsb ez ieh un g  b e s t e h t  wie zwischen den 

Wörtern С und D. S ie  i s t  folgendermaßen d e f i n i e r t :

Die M o t iv a t io n sb ez ieh u n g  zwischen den Wörtern A und В 

i s t  ä q u iv a l e n t  d e r  zwischen С und D, wenn es e ine  Umschrei- 

bung d e r  Bedeutung von A g i b t ,  in der  В vorkommt und aus 

d e r  man e in e  Umschreibung d e r  Bedeutung von С e r h ä l t ,  

wenn man В in dem b e t r e f f e n d e n  Sa tz  durch  D e r s e t z t .

B e i s p i e l :  Zwischen dom und domik au f  der  einen S e i t e  und 

syn und synok a u f  d e r  anderen S e i t e  b e s t e h t  d i e s e lb e  Mo- 

t i v a t io n s b e z i e h u n g ,  denn es g i b t  fo lgende Umschreibungen:
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domik » malen״k i j  dom

зупок « malen*k i j  зѵп

Zum Abschluß d i e s e s  A b s c h n i t t s  s e i  d a r a u f  h ingew iesen ,  

daß u n se r  Verfahren keinen Ansnruch e rh e b t ,  e in e  exakte  

Methode zur Untersuchung d e r  I n h a l t s s e i t e  von Wörtern 

zu l i e f e r n .  Eine so lch e  Methode i s t  b i s  heu te  n i c h t  e r -  

a r b e i t e t  worden, und u n se re  Einwände gegen das Vorgehen 

MEL״ SuKs und das d e r  Akademiegrammatik ze igen ,  daß d ie  

vorhandenen Ansätze k e i n e s f a l l s  b e f r ied igen *  Da f ü r  uns 

nur ein s eh r  a l lg e m e in e r  B e g r i f f  e in e r  i n h a l t l i c h e n  Be- 

Ziehung n ö t ig  i s t ,  können wir uns mit dem oben angegebe- 

nen Verfahren zufr iedengeben•

4 .3 .3 .  D e f in i t io n  d e r  formalen Beziehungen

Bei der  D e f in i t io n  der  formalen Beziehungen wollen wir 

schon h i e r  w e s e n t l ic h  mehr in s  D e ta i l  gehen a l s  be i  den 

i n h a l t l i c h e n  Beziehungen. Wir benötigen  zwar f ü r  d i e  De- 

f i n i t i o n  d e r  1Familien* im A bschn i t t  4 .3 .4 .  nu r  e in e  n ich l  

g e r i c h t e t e ,  a l lgem eine  form ale  Beziehung, wir wollen 3ie  

aber zusammen mit de r  uns s p ä t e r  a l l e i n  i n t e r e s s i e r e n d e n  

Ink lus ionsbez iehung  e in f ü h r e n .

Die a l lg e m e in s te  Art von fo rm ale r  Beziehung l i e g t  vor ,  

wenn auf  de r  Ausdrucksebene I n k lu s io n s - ,  I n t e r s e k t i o n s -  

oder Id e n t i t ä t s b e z ie h u n g e n  v o r l ieg en  (v g l .  dazu d ie  De- 

f i n i t i o n  JACHN0W3 1978, 15) .  Die e i n f a c h s t e  Methode, mit 

der  wir  so lche  Beziehungen un tersuchen  könnten ,  bestünde 

d a r in ,  d ie  Basisformen von Wörtern m ite in an d er  zu v e r g l e i -  

chen. So könnten wir b e i s p i e l s w e i s e  sagen, daß das  Wort 

chod (Basisform chod- )  formal im Wort chodit*  (Basisforra
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chod i- )  e n th a l t e n  i s t f daß zwischen den Wörter dvlgat*  

(B as is fo rm  dv ig a - )  und d v i ž e n ie  (Basisform  d v iž e n i - )  

formal e ine  I n t e r s e k t io n s b e z i e h u n g  b e s t e h t  oder daß 

zwischen den Wörtern z o lo to  (B asisfo rm  z o l o t - )  und 

zoloto.1 (Basisform  z o l o t - )  formal e in e  I d e n t i t ä t s b e -  

Ziehung bes teh t«

Diese  D e f in i t i o n  h a t  a l l e r d i n g s  den N a c h te i l ,  daß nur 

s e l t e n  e in e  In k lu s io n sb ez ieh u n g  v o r l i e g t ,  s t a t t d e s s e n  

zum eist  I n t e r s e k t io n s b e z ie h u n g e n .  Wir erwarten i n t u i t i v ,  

daß das  Wort dv igat»  in irgendeinem Sinn formal in dem 

Wort d v iž e n ie  , e n t h a l t e n '  i s t ,  da d i e  Buchstabenfolge 

d v iž -  in e in igen  Wortformen von dvigat*  vorkommt ( v g l .  

b e i s p i e l s w e i s e  d v ' i ž - u . d v ' i z - e s » « d v i ž - ' i ) .  Es e r s c h e in t  

daher  s i n n v o l l ,  n i c h t  nur  Basisform en, sondern auch Va- 

r i a n t e n  von Basisformen, d i e  in Flexionsformen der  e n t -  

sprechenden Wörter Vorkommen, m i te in a n d e r  zu v e rg le ic h e n .  

D arüberh inaus  wollen w ir  auch so lch e  Varianten  von B as is -  

formen z u la s s e n ,  d ie  zwar n i c h t  in d e r  Flexion Vorkommen, 

d ie  s i c h  ab e r  mit H i l f e  d e r  in  A b sch n i t t  3 .2 .  f ü r  d ie  

F lex ion  d e f i n i e r t e n  ' r e g e lm ä ß ig e n '  Veränderungen aus ge- 

gebenen Basisformen h e r l e i t e n  l a s s e n .  Zu diesem Zweck 

müssen w ir  Jedoch d i e  damals angegebenen D e f in i t io n en  

etwas p r ä z i s e r  fo rm u l ie re n :  Während es  b e i  der  Aufzählung 

von möglichen Veränderungen damals genügte ,  b e i s p i e l s -  

weise davon zu sp rechen ,  daß d e r  au s la u te n d e  Konsonant 

d e r  Basisform (bzw. d e r  v e rk ü rz te n  Basisform) durch einen 

anderen Konsonanten e r s e t z t  werden kann, i s t  es h i e r  nö- 

t i g ,  genau au fzu zäh len ,  w e lcher  Konsonant durch welchen 

anderen e r s e t z t  werden kann usw.
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Ал e in ig e n  S t e l l e n  wollen wir üb er  d ie  Veränderungen, 

d ie  in der  F lex ion  Vorkommen, h inausgehen .  Wir werden 

g r u n d s ä t z l i c h  b e i  Ersetzungen von Konsonanten durch  an -  

dere  Konsonanten auch d ie  umgekehrte Operation  zu la s se n •  

In d e r  F lexion s ind  d ie s e  Erse tzungen immer n u r  in e in e r  

Richtung möglich, so wird h ä u f ig  к durch с e r s e t z t  (wie 

z.B. in p l 1 a k a t* . p l 1 a č -u ) . ab e r  n i e  umgekehrt.  In der  

Wortbildung g i b t  es hingegen F ä l l e ,  in denen d ie  umge- 

k e h r t e  Richtung i n t u i t i v  s i n n v o l l  e r s c h e i n t  und deren 

Beschreibung s i c h  a l s  schw ie r ig  e r w e i s t ,  wenn d ie  Umkeh- 

rung n ic h t  zuge la ssen  w ird .  Ein B e i s p ie l  h i e r f ü r  i s t  das 

Wortpaar o k r iča t*  / o k r i k l v a f .

W eiterh in  wollen wir d i e  in d e r  F lexion n i c h t  vorkom- 

mende Ersetzung von к durch с (bzw. umgekehrt) zu lassen  

(v g l .  das Wortpaar kazak/ k a z a c k i j ) .  Diese A l t e rn a t io n  

v e r h ä l t  s i c h  analog  zu d e r  in de r  F lexion -  wenn auch 

nur ln  einem B e i s p ie l  -  vorkommenden A l te rn a t io n  £ / z  

(v g l .  d rug• P l u r .  druz* i ' a ) .

S c h l i e ß l i c h  werden wir auch e in e  Veränderung de r  Ba- 

s is fo rm  zu la s se n ,  be i  der  b e i  Adjektiven  der  a u s lau ten d e  

Konsonant n g e t i l g t  wird. D iese  Veränderung v e r h ä l t  s i c h  

analog  zu der  in de r  F lexion vorkommenden Tilgung des 

auslau tenden  Konsonanten к ( v g l .  r 1 edki. j / r 1 e z - e ) . Beide 

Veränderungen kommen in de r  Wortbildung in ähn l ichen  S i -  

tua t ionen  vor ,  v g l .  d ie  B e i s p i e l e  m erzk iך/ merzost * und 

skudny.j/ skudost* ♦ Ähnlich wie be i  o k r i c a t * / o k r ik iv a t*  

ergeben s ic h  im weiteren Probleme b e i  d e r  Beschreibung, 

wenn wir au f  d i e s e  Veränderung d e r  Basisform v e r z i c h t e n .
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Wir kommen nun zur D e f in i t io n  der  Varianten von B as is -  

formen :

Eine Buchstabenfolge bezeichnen wir dann a l s  V ar ian te  

e in e r  gegebenen Basisform* wenn e ine  der  folgenden Be- 

dingungen e r f ü l l t  i s t :

a) Es g ib t  mindestens e ine  Wortform des durch d ie  B as is -  

form r e p r ä s e n t i e r t e n  Wortes, in der  d ie se  Buchstabenfo l-  

ge a l s  Stamm a u f t r i t t .

b) Die f r a g l i c h e  Buchstabenfolge e n t s t e h t  aus der  B as is -  

form oder aus e in e r  Buchstabenfo lse ,  d ie  Bedingung a) 

e r f ü l l t ,  durch eine der  folgenden Operationen bzw. durch 

sukzess ive  Anwendung mehrerer so lch e r  Operationen:

b l)  durch Srsetzung des auslautenden Konsonanten durch 

einen anderen, wobei folgende F ä l l e  z u lä s s ig  s ind :

g ,  z ,  d 1 ■— « ■ ן z  

k ,  c ,  t  * > с

t  4-------------------------► sö

к i pç  

£  <-------------------------

b2) durch Ersetzung d e r  auslautenden Konsonantengruppe 

durch einen Konsonanten oder umgekehrt,  wobei f o l -  

gende F ä l le  z u l ä s s i g  sind
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Ъ3) durch Tilgung oder Hin2ufügung e ines  Vokals vor 

dem l e t z t e n  Konsonanten oder den beiden l e t z t e n  

Konsonan ten

b4) durch Ersetzung e in e s  Vokals innerha lb  der zugrun- 

degeleg ten  Buchstabenfolge durch einen anderen 

Vokal.

c) Die f r a g l i c h e  Buchstaben fo lg e  e n t s t e h t  aus der B as is -  

form oder aus e in e r  Buchstabenfolge♦ d ie  Bedingung a) 

e r f ü l l t  durch eine der  folgenden Operationen: 

c1) durch Tilgung des auslautenden Vokals 

c2) durch Tilgung des auslautenden Konsonanten -n -

B e is p ie le  (an e r s t e r  S t e l l e  s t e h t  d ie  Basisform, an zwei- 

t e r  e ine  oder  mehrere z u lä s s ig e  Var ian ten):

l.jub-  ( a ) t !.4u b i -  (a)

nos-  ( a ) ,  nos-  ( a ) ,  nas -  (a ,  b4)

druz*-  ( a ) f d ruž-  (b l)

kn; ag■ (b l )

zemel-  ( a ) f zem-  (Ъ2 )

chod-  ( a ) ,  choz-  ( a ) ,  chožd-  ( a f b2 )

sëmuz-  (b 1 f b3 )

nos-  (b4)

vvde l-  ( d )

p i s č -  ( c 1 b ״ 1 )

buntu-  ( a ) ,  buntov- ( c 1 )

bezdenež-

l j u b i -

n o s i -

drug-

kn.ļaz-

zemi-

chod i -

sëmg-

n e s -

vvdelа -

p i t a -

buntova-

bezdenežn-

Wir haben uns be i  den B e isp ie len  au f  solche F ä l le  beschränk t ,  

d ie  wir s p ä t e r  t a t s ä c h l i c h  benötigen werden. Die oben ge- 

nannten Regeln lassen noch w esen t l ich  mehr Varianten zu.
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d ie  ab e r  fü r  d ie  Beschreibung d e r  Wortbildung i r r e l e v a n t  

s in d ,  weil s i e  n i c h t  t a t s ä c h l i c h  b e le g t  s in d .

Wir d e f in ie r e n  nun d ie  formalen Beziehungen:

a) Ink lus ionsbez iehung :  Ein Wort A i s t  formal in einem 

Wort В 1e n t h a l t e n 1, wenn d ie  Basisform von A oder e ine  

V ar ian te  d i e s e r  Basisform in d e r  Basisform von В e n t h a l -  

ten i s t ;

b) Id e n t i t ä t s b e z ie h u n g :  Zwischen zwei Wörtern A und В 

b e s t e h t  e ine  I d e n t i t ä t s b e z i e h u n g ,  wenn A formal in В und 

В formal in A e n th a l t e n  i s t ;

c) In te r s e k t io n s b e z ie h u n g :  Zwischen zwei Wörtern A und

В b e s te h t  e ine  In te r se k t io n sb e z ie h u n g ,  wenn d ie  B a s i s fo r -  

men von A und В beide e ine  Buchstabenfolge С umfassen, 

ohne daß A in В oder В in A formal e n th a l t e n  i s t .

B e i sp ie le :

a) Das Wort b u n to v a f  i s t  formal in dem Wort b u n t o v a f  s j a  

e n th a l t e n ,  da d ie  Basisform bún tova-  in d e r  Basisform 

bún tova-(  3.1 a) en th a l te n  i s t .  Ebenso I s t  b u n t o v a f  formal 

in buntovskoj e n th a l t e n :  Die Basisform buntovsk-  umfaßt 

d ie  Buchstabenfolge bun to v- ,  d ie  e ine  V a r ia n te  der  B as is -  

form buntova-  d a r s t e l l t .

b) Zwischen den Wörtern bun tovsc ik  und b un tovsc ica  b e s t e h t  

e ine  Id e n t i t ä t s b e z ie h u n g :  Jede  der  beiden Basisformen

bun tovsc ik -  und b u n to v sc ic -  s t e l l t  e ine  V ar ian te  der  

j e w e i l s  anderen Basisform d a r  und i s t  in i h r  daher e n t -  

h a l t e n .

c) Zwischen den Wörtern buntar* (Basisform b u n ta r - )  und 

b u n t o v a f  (Basisform bunto v a - )  b e s te h t  e ine  In te r s e k t io n 3 -  

beziehung, da beide Basisformen d ie  Buchstabenfolge bunt-  

e n th a l t e n .
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Im w ei te ren  werden wir топ e in e r  allgemeinen formalen 

Beziehung zwischen zwei Wörtern sprechen, wenn zwischen 

ihren  Basisformen e ine  der  soeben d e f in ie r te n  Beziehun- 

gen b e s t e h t .

4 . 3 . 4 .  D e f in i t io n  der  'F a m i l ie n '

Wie im e in l e i t e n d e n  A bschn i t t  angekün^ i g t f wollen wir 

mit H i l f e  der  Motivationsbeziehung und der allgemeinen 

formalen Beziehung Klassen von Wörtern d e f in i e r e n ,  d ie  

a l s  'F a m i l i e n '  b eze ich ne t  werden s o l l e n .  Diese 'F am il ien '  

s o l l e n  so k o n s t r u i e r t  werden, daß s ich  eine  d i s ju n k te  

Zerlegung d e r  Menge a l l e r  Wörter e r g i b t ,  d . h . ,  jedes  

Wort s o l l  zu e in e r  und nur e in e r  'F a m i l ie '  gehören.

Die K onstruk t ion  der  *Familien ' s o l l  auf  der  fo lgen -  

den grundlegenden F e s t s t e l lu n g  aufbauen: Immer dann, wenn 

zwischen zwei Wörtern A und В sowohl eine M otivationsbe- 

Ziehung a l s  auch e ine  al lgemeine formale Beziehung be- 

s t e h t ,  s o l le n  A und В m öglichs t  zu e in e r  und derse lben  

, Familie .gehören י 

Wie man l e i c h t  f e s t s t e l l e n  kann, genügt d ie se  F e s t -  

Stellung a l l e i n  n i c h t  zur D ef in i t io n  der  'F a m i l i e n ' .

Eine grundlegende E igenscha f t ,  d ie  e ine  Rela t ion  b e s i t -  

zen muß, damit durch  s i e  e ine  d i s ju n k te  Zerlegung d e f i -  

n i e r t  i s t ,  i s t  d ie  de r  T r a n s i t i v i t a t :  Wenn eine R ela t ion  

zwischen A und В und zwischen В und С b e s te h t ,  so muß 

s i e  auch zwischen A und С bes tehen .  Es z e ig t  s i c h  a l l e r -  

d in g s ,  daß weder d ie  a l lgemeine formale Beziehung noch 

d ie  M otivat ionsbeziehung s t e t s  d i e s e r  Bedingung genügen.
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B etrach ten  w ir  a l s  e r s t e s  d i e  Wörter domik. dom und 

domina. Durch d ie  be iden  Umschreibungen

domik * malen*k i j dom

und

domina * bol* so j dom

i s t  s i c h e r g e s t e l l t ,  daß zwischen domik und dom sowie zwi- 

sehen dom und domina j e w e i l s  e in e  M otivat ionsbeziehung 

b e s t e h t .  Dagegen b e s t e h t  k e in e  M otiva t ionsbeziehung zwi- 

sehen domik und domina ( a b e r  s e h r  wohl e in e  fo rc a le  Be- 

Ziehung! ) .

Als anderes  B e i s p i e l  wählen wir d ie  Wörter ž e le z o . 

jfeleznodorožnvj und d e ro ga .  Zwischen den beiden e r s te n  

Wörtern b e s t e h t  sowohl e in e  M otiva t ionsbez iehung  a l s  auch 

eine a l lg em e in e  fo rm ale  Beziehung, d e sg le ichen  zwischen 

dem zweiten und dem d r i t t e n  Wort. Zwischen zelezo und 

doroga b e s t e h t  hingegen weder e in e  i n h a l t l i c h e  noch e ine  

formale Beziehung.

Da w ir  b e i  unserem Vorgehen der  formalen Ebene d ie  

P r i o r i t ä t  einräumen w o l len ,  wird uns e in e  S i tu a t i o n  wie 

im e r s te n  B e i s p ie l  n i c h t  w e i t e r  s t ö r e n ,  hingegen müssen 

wir e ine  besondere  Regelung f ü r  Wörter f in d en ,  d ie  s ic h  

wie železnodorožnv.ļ v e r h a l t e n .

Wir d e f i n i e r e n  zu diesem Zweck e ine  Teilmenge der  Men- 

ge a l l e r  Wörter,  d ie  w i r  a l s  Menge d e r  'zusammengesetz- 

t e n 1 Wörter beze ichnen  w o l len :  Ein Wort A i s t  dann fzu- 

sammengesetzt י , wenn es zwei Wörter 3 und С g i b t ,  zwischen 

denen weder e ine  form ale  noch e in e  i n h a l t l i c h e  Beziehung 

b e s t e h t ,  und wenn zwischen A und В und zwischen A und С

-  174  -
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sowohl e in e  M ot iva t ionsbez iehung  a l s  auch e in e  formale 

Beziehung b e s t e h t .  B e i s p i e l e  fü r  zusammengesetzte Wörter 

s in d  neben jfeleznodoroŽnv.1 bezvm.jannvj ( v g l .  bez und im.ja) 

o d e r  d o lg o ru k i :  ( v g l .  d o l g i j  und ru k a ) .

In n e rh a lb  de r  Menge a l l e r  nichtzusammengesetzten Wör- 

t e r  d e f i n i e r e n  w ir  nun folgendermaßen , F a m i l i e n 1: Gegeben 

s e i  e in  Wort A. Bedingung d a f ü r ,  daß e in  anderes  Wort В 

zu de rse lb en  *F am il ie1 g e h ö r t  wie A, s o l l  s e i n f daß zwi- 

sehen A und 3 e in e  a l lgem eine  formale Beziehung b e s te h t  

und daß e ine  d e r  beiden folgenden Bedingungen e r f ü l l t  

i s t  :

a) Zwischen A und 3 b e s t e h t  e ine  M otiva t ionsbez iehung .

b) Ss g i b t  e in  Wort С mit d e r  E ig e n s c h a f t ,  daß zwischen 

A und С und zwischen 3 und С sowohl e in e  M otiva t ionsbe-  

Ziehung a l s  auch e ine  a l lgem eine  form ale  Beziehung b e s te h t .

B e i s p i e l  :

Mit H i l f e  von Bedingung a) kann man f o lg e r n ,  daß d ie  Wör- 

t e r  domik und domina zu d e r s e lb e n  , F a m i l i e 1 gehören wie 

dom. Mit H i l f e  von Bedingung b) kann man fo lg e rn ,  daß 

d ie  Wörter domik und domina zu d e r se lb e n  , F a m i l ie '  gehö- 

r e n obwohl zwischen ihnen k ״ e ine  M otivat ionsbeziehung 

b e s t e h t .

Die D e f in i t i o n  muß a l l e r d i n g s  noch in einem Punkt e r -  

g än z t  werden. In de r  Wortbildung des Russischen g i b t  es 

e inen  B ere ich ,  in dem d ie  Abgrenzung d e r  zusammengesetz- 

ten Wörter zu S ch w ie r ig ke i ten  führen  kann. Dabei han de l t  

es s i c h  um d ie je n ig e n  F ä l l e ,  in denen e in e s  d e r  beiden 

Wörter, a u f  d ie  das zusammengesetzte Wort bezogen wird,
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eine P rä p o s i t io n  i s t .  Wenn w ir  b e i s p ie l s w e is e  d ie  beiden 

Verben naT>lyt* und v p l y t ’ b e t r a c h te n ,  30 s t e l l e n  w ir  a u f  

der  e inen S e i t e  f e s t ,  daß d ie  D e f in i t io n  von Umschreibun- 

gen r e c h t  schw ie r ig  i s t  ( n a p l v f  * plyt* na g to - l i b o  i s t  

grammatisch n i c h t  k o r r e k t ) ,  und bemerken a n d e r e r s e i t s ,  

daß wir d ie se  Verben von dem Verbum vsplyt* t renn en ,  das 

s ic h  in der Flexion v ö l l i g  g l e i c h  v e r h ä l t ,  zu dem es aber  

keine  P räp o s i t io n  vs (bzw. vz) g i b t .

Unproblematisch s ind demgegenüber F ä l le  wie das Sub- 

s t a n t i v  nagor* e oder das A d jek t iv  nagornv j . d ie  beide 

mit Sätzen umschrieben werden können, in denen d ie  Wort- 

Verbindung na gore vorkommt.

Wir legen fo lgendes f e s t ,  um möglichen Problemen aus 

dem Weg zu gehen: In a l l e n  F ä l le n ,  in denen ein Wort A 

aus zwei Wörtern В und С zusammengesetzt i s t  und in denen 

В e ine  P rä p o s i t io n  i s t ,  s o l l  A a l s  n ichtzusammengesetztes  

Wort behandel t  werden, es s e i ,  d ie  beiden folgenden Be- 

dingungen se ien  e r f ü l l t  :

a) С i s t  ein S u b s ta n t iv ;

b) Es g ib t  e ine  Umschreibung de r  Bedeutung von A, in  der 

eine  P räpos i t iona lV erb indung  verkommt, d i e  aus В und С 

b e s t e h t .

In diesem Sinne sind dann nagor» e und nadgornv.1 zusam- 

mengesetzte Wörter, n a p l v f  und v p l y f  hingegen n i c h t .

Die beiden le tz tg en an n ten  Wörter werden deshalb  be i  der  

D e f in i t io n  der  1Familien• b e r ü c k s i c h t ig t  und gehören b e i -  

de zu derse lben  , F a m i l i e 1 wie p l y f .
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4 . 3 . 5 .  D e f in i t io n  d e r  'A ble i tung  im weiteren  S inn '

In diesem A bschnit t  werden wir uns a u f  d i e j e n ig e  T e i l -  

menge d e r  Menge a l l e r  Wörter beschränken, d ie  in *Fami- 

l i e n '  g e g l i e d e r t  werden kann. Die zusammengesetzten Wör- 

t e r  b le ib en  aus der  Betrachtung v o r e r s t  ausgesch lossen .  

Durch d ie  D e f in i t io n  der  'A b le i tung  im w eite ren  Sinn '

(im w e i te ren  'Able itung  i . w . S . '  genannt)  wollen wir v e r -  

suchen, inn erha lb  der  , F a m i l ie n 1 e ine  S t ru k tu r  zu f inden .  

Die D e f in i t io n  l a u t e t  folgendermaßen:

Gegeben se ien  zwei Wörter A und B, d ie  derse lben  'Fami- 

l i e '  angehören. Wenn A formal in В e n th a l te n  i s t ,  sagen 

w ir ,  daß В im weiteren Sinn von A a b g e l e i t e t  i s t .

Bei den folgenden B eisp ie len  beziehen wir uns au f  solche 

Basisformen und Varianten von Basisformen, d ie  auch in 

den B e isp ie len  au f  S. 171 verwendet wurden:

a)  Die Wörter 1jublmyj (Bf. 1jubim-)  und ljubov» (Bf. 

I j u b v -)  sind i .w .S .  von 1ju b i t»  (Bf. l j u b i - )  a b g e l e i t e t .  

In I jub im -  i s t  d ie  Basisform l j u b i -  s e l b s t  e n th a l t e n ,

in l j u b v -  d ie  Variante  1 jub-  der  Basisform l j u b i - .

b) Das Wort поза (Bf. nos- )  i s t  sowohl von n e s t i  (Bf. 

n e s - )  a l s  auch von nosi t»  (Bf. ņ o s i - )  i .w .S .  a b g e le i -  

t e t .  Sowohl n es -  a l s  auch n o s i -  haben nämlich eine Vari-  

a n te  nos- ,  d ie  in der  Basisform von nosa en th a l ten  i s t .

c) Die Wörter zemljano j (Bf. zemljan- ) . zemeVnvj (Bf. 

zemel»n- ) . zemno.1 (Bf. zemn- )  und zemskij (Bf. zemsk- )  

s ind säm tl ich  von zemlja (Bf. zeml- )  i .w .S .  a b g e l e i t e t .  

Die Basisform zemljan-  umfaßt d ie  Basisforra zeml- .  d ie  

Basisformen zemel»n- ,  zemn-  und zemsk- umfassen d ieTilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



Varianten zemei* und zem-  d e r  Basisform zeml- .

d) Das Wort chod (Bf. chod- )  i s t  i .w .S .  von chodi t*  (Bf. 

chodi- )  a b g e l e i t e t ,  weil  chod-  mit e in e r  V ar ian te  von 

chodl-  i d e n t i s c h  i s t .  Umgekehrt i s t  aber  auch chod i t*  

i .w .S .  von chod a b g e l e i t e t ,  weil  chodi-  d ie  Basisform 

chod-  umfaßt.

Wir wenden uns nun den Eigenschaften d e r  A b le i tu n g s -  

beziehung i .w .S .  Wichtig s ind  d ie  folgenden v i e r :

1. Die Ableitungsbeziehung i .w .S .  i s t  t r a n s i t i v .  Dies 

wird dadurch bew irk t ,  daß w ir  d ie jen igen  F ä l l e ,  in denen 

d ie  formale Ink lus ion  n ic h t  t r a n s i t i v  i s t ,  durch d ie  E in-  

schränkung au f  , F am il ien 1 ausgeschlossen haben.

2. Die D e f in i t io n  l ä ß t  au sd rück l ich  den F a l l  zu, daß ein 

Wort i .w .S .  von mehreren anderen Wörtern a b g e l e i t e t  i s t .

3. Die D e f in i t io n  l ä ß t  e b e n f a l l s  zu, daß zwischen zwei 

Wörtern in beiden Richtungen Ableitungsbeziehungen be- 

stehen (v g l .  oben das B e i s p ie l  chod /chod i t* ) .

4. Es kommen F ä l l e  vor ,  in denen ein  Wort (ode r  mehrere 

Wörter) e in e r  , F a m i l i e 1 zu keinem anderen Wort d e rse lb en  

, Familie* in Ableitungsbeziehung s t e h t  (vg l .  dazu a u f

5. 165 das B e isp ie l  f a n a t i k / fana t lzm ) .

Wie sind d ie s e  Punkte zu bewerten? Die T r a n s i t i v i t ä t  

der  Ableitungsbeziehung i .w .S .  i s t  im weiteren  s i c h e r l i c h  

von V o r t e i l ,  da damit e ine w esen t l iche  Voraussetzung fü r  

Ordnungen und Halbordnungen (im mathematischen Sinn) ge-  

geben i s t .  Daß ein Wort von mehreren anderen Wörtern ab- 

g e l e i t e t  se in  kann, w irk t  s i c h  im weiteren n i c h t  s tö ren d  

aus .  Wie wir oben g e f o rd e r t  haben (v g l .  S. 1 7 ,(ל  s o l l
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g e w ä h r le i s t e t  s e in ,  daß man aus E igenschaften  des a b l e i -  

tenden Wortes au f  E igenschaften  des a b g e le i t e te n  Wortes 

sch l ießen  kann, und d ie s  s c h l i e ß t  n i c h t  aus ,  daß v e r sc h ie -  

dene a b le i t e n d e  Wörter versch iedene  Informationen über 

das a b g e l e i t e t e  Wort l i e f e r n .

Während d ie  beiden e r s t e n  Punkte eher p o s i t i v  zu sehen 

s in d ,  bringen der  d r i t t e  und d e r  v i e r t e  Punkt gewisse 

Schw ier igke iten  mit s i c h .  Betrachten  wir zunächst d ie  

Tatsache, daß zwischen zwei Wörtern in beiden Richtungen 

Ableitungsbeziehungen bestehen können. Wenn man unser  

Verständnis  der  Ableitungsbeziehung auf  d ie  Akzentologie 

anwendet, bedeu te t  das b e i s p ie l s w e i s e ,  daß wir versuchen 

werden, dem Wort chod bestimmte Eigenschaften zuzuweisen, 

aus denen man au f  das Akzentscheraa von chod i t*  sch l ießen 

kann, und daß wir umgekehrt auch chod i t*  Eigenschaften 

zuweisen werden, d ie  a u f  d i e  Betonung von chod sch l ießen 

l a s s e n .  Wenn es w irk l ich  k e in e  M öglichkeit  geben s o l l t e ,  

e ines  der beiden Wörter a l s  das 'p r im ä r e  anzusehen (das ״

Wort ’p r im är '  wird h i e r  n i c h t  im diachronen Sinn gebraucht) ,  

dann sind d ie  genannten Informationen e i g e n t l i c h  unnötig .

Es i s t  dann s in n v o l l e r ,  be ide Wörter zu einem Paar zusam- 

menzufassen, dessen Akzentverhal ten  von vorneherein  vor- 

gegeben und n ic h t  durch andere  E inheiten  vorherzusagen 

i s t .  Man muß aber  auch sehen, daß d ie  Einführung d e r a r -  

t i g e r  Paare d ie  Beschreibung des Akzentsystems kom pliz ie -  

ren wird, weil Ja e ine  neue Art von Elementen e n t s t e h t .

Aus diesem Grunde werden w ir  uns im nächsten Abschnit t

4 .3 .6 .  bemühen, mit H i l fe  des 'K e t t e n k r i t e r iu m s 1 und des
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,P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u m s ) ״ v g l .  dazu A bschn i t t  4*2.)  in 

m öglichs t  v ie len  Fä l len  doch noch e ine  A b le i tu n g s r ich tu n g  

anzugeben.

Die S chw ier igke i ten ,  d i e  der  v i e r t e  Punkt mit s i c h  

b r i n g t ,  sind l e i c h t  e inzusehen .  Wenn wir e ine  v o l l s t ä n -  

dige Beschreibung des Akzentsystems e r re ichen  wollen, 

so i s t  es n i c h t  wünschenswert, daß e inze lne  Wörter aus 

der  S t ru k tu r  der  , Familien* h e r a u s f a l l e n .  In A bschn i t t  

4 . 3 . 7 .  wollen wir angeben, wie es möglich i s t ,  so lche  

Wörter doch s in n v o l l  zu behandeln ,  ohne noch mehr A b le i -  

tungesbez iehungen e in zu fü h ren .

4 .3 .6 .  D e f in i t io n  d e r  , Able i tung  im engeren S in n ״

In diesem A bschnit t  wollen w ir  ein Verfahren angeben, 

mit dessen H i l f e  b e i  zwei Wörtern, zwischen denen in b e i -  

den Richtungen Ableitungsbeziehungen i .w .S .  e x i s t i e r e n ,  

doch eine  A b le i tu n g s r ich tu n g  d e f i n i e r t  werden kann. D ie-  

se neue Art von Ableitungsbeziehung s o l l  a l s  ,Ableitung 

im engeren Sinn* beze ichne t  werden. In den F ä l le n ,  in 

denen zwischen zwei Wörtern in e in e r  Richtung e ine  A b le i -  

tung3beziehung i .w .S .  b e s t e h t ,  stimmen d ie  A b le i tungsbe-  

Ziehung im weiteren  und d ie  im engeren Sinn ü b e re in .

Im w eite ren  wollen wir zwei F ä l l e  u n te rsc h e id e n :  Zu- 

n ächs t  wollen wir uns mit B e isp ie len  b esc h ä f t ig en ,  in 

denen es zu den beiden Wörtern A und B, zwischen denen 

in beiden Richtungen Ableitungsbeziehungen i .w .S .  b e s t e -  

hen, ein d r i t t e s  Wort С g i b t ,  von dem sowohl A a l s  auch 

В i .w .S .  a b g e l e i t e t  s in d .  Diese S i tu a t io n  l i e g t  b e i s p i e l s -  

wei9e b e i  dem Wortpaar perechodi t * /perechod vor: Beide

00060829
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Wörter sind i .w .S•  von chodit» a b g e l e i t e t .  -  In einem 

zweiten S c h r i t t  werden w ir  uns dann Fällen  zuwenden, in 

denen es zu A und В k e in e s  so lches  Wort С g i b t .  Diese 

S i tu a t io n  finden wir b e i s p ie l s w e i s e  b e i  den Wortpaaren 

c h o d i t>/ chod oder r a b a / r a b .

Wenden wir uns dem e r s te n  F a l l  zu: Unser Kriter ium 

bau t  da rau f  au f ,  daß zwischen A und С e i n e r s e i t s  sowie 

zwischen В und С a n d e r e r s e i t s  in v ie len  Fällen n ic h t  un- 

bed ing t  das g le ic h e  V e rh ä l tn i s  bestehen muß. Wir u n te r -  

scheiden in diesem Zusammenhang zwischen , gebundenen1 

und , f r e i e n '  Beziehungen:

a) Die Beziehung zwischen A und С h e iß t  'gebunden’ , wenn 

es zu jedem Wortpaar A' und C ' , dessen Elemente in d e r -  

selben in h a l t l i c h e n  und derse lben  formalen Beziehung zu- 

e inander  stehen wie A und C, ein Wort В' g i b t ,  das s ich  

zu A' und zu C' je w e i l s  so v e r h ä l t  wie В zu A und zu C.

b) Die Beziehung zwischen A und С h e iß t  ' f r e i ' ,  f a l l s  

s i e  n ic h t  'gebunden' i s t .

B e isp ie le :

1. Wir be trach ten  d ie  Wörter 

perechod (A)

chodi t  » (С)

perechodit» (B)

Die Beziehung zwischen perechod und c h o d i t? i s t  gebunden, 

denn zu jedem Wortpaar, das in demselben V erh ä l tn is  s t e h t ,  

g i b t  es ein p r ä f i g i e r t e s  Verb, das s ich  analog v e r h ä l t  

wie perechod i t * ; vg l .  etwa pereezd/ ezd i f / pereezdlt*  oder 

perenos / n o s i t * / p e r e n o s i t» . -  Die Beziehung zwischen denTilman Berger - 9783954792375
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Wörtern perechodi t*  und chod i t*  i s t  demgegenüber f r e i •

Es g ib t  nämlich das Wortpaar p e r e p i s a t * /p i s a t*  ohne ein  

perechod en tsprechendes p r ä f i g i e r t e s  S u b s ta n t iv  ( perepis*  

i s t  f e m in in ! ) .

2. Wir b e t ra ch ten  d ie  Wörter 

s i s t e m ā t ik ā  (A)

sistema (С)

s i s te m a t ik  (В)

Die Beziehung zwischen s i s t e m ā t ik ā  und s is tem a i s t  f r e i ,  

denn es g ib t  das Wortpaar tema t i k a / tema ohne ein s i3 tem a t ik  

entsprechendes  maskulines S u b s ta n t iv  * tem a t ik . -  Die Be- 

Ziehung zwischen s i s t e m a t ik  und sis tema i s t  e b e n fa l l s  

f r e i ,  denn es g i b t  das Wortpaar sch ism at ik / schisma ohne 

ein s i s t e m ā t ik ā  en tsprechendes feminines S u b s tan t iv  

* sch ism a t ik a .

Es i s t  mir n i c h t  gelungen, ein B e isp ie l  zu f inden ,  

in dem d ie  Beziehung zwischen A und С und zwischen В und 

С gleichermaßen gebunden i s t .  D iese r  F a l l  i s t  aber  nur  

empirisch  ausgesch losssen  und n i c h t  per  d e f in i t io nem .

Wir d e f in i e r e n  nun fü r  d i e s e  Art von B eisp ie len  d ie  

Ableitung im engeren Sinn:

Wenn zwei Wörter A und В gegeben s ind ,  zwischen denen 

in beiden Richtungen Ableitungsbeziehungen im weiteren  

Sinn bes tehen ,  und wenn A und В beide von einem d r i t t e n  

Wort i .w .S .  a b g e l e i t e t  s in d ,  so g i l t :

a) Wenn d ie  Beziehung zwischen A und С gebunden und d ie  

Beziehung zwischen В und С f r e i  i s t ,  30 i s t  A im engeren 

Sinn von В a b g e l e i t e t ,  n i c h t  abe r  umgekehrt.
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b) Wenn d ie  Beziehungen zwischen A und С und zwischen 

В und С f r e i  s in d ,  so bestehen zwischen A und В im enge- 

ren Sinn keine Ableitungsbeziehungen i . e . S .

B e i s p ie l e :

1. perechod i s t  i . e . S .  von perechod it* a b g e l e i t e t  und 

n i c h t  umgekehrt, da d ie  Beziehung zwischen perechod und 

chod i t*  gebunden und d ie  zwischen üerechodit* und chodit* 

f r e i  i s t .

2. Zwischen s i s te m ā t ik ā  und s i s t e m a t ik  b e s te h t  ke ine  Ab- 

le i tun g sbez iehu n g  i . e . S . ,  da d ie  Beziehung be ide r  Wörter 

zu s is tem a f r e i  i s t .

S o l l t e  es doch F ä l le  geben, in denen zwischen A und 

С und zwischen В und С gleichermaßen gebundene Beziehun- 

gen bestehen ,  so wären d ie s e  ebenso zu behandeln wie F ä l -  

l e f in denen zweimal f r e i e  Beziehungen bestehen .

Es s e i  kurz darau f  hingewiesen, daß das h i e r  von uns 

e in g e fü h r te  Kriter ium  s ich  etwas von dem •K ettenkr i te r ium  

LOPATINs u n te r s c h e id e t ,  das wir au f  S. 159f. v o r g e s t e l l t  

haben. Damals haben wir g e sa g t ,  be i  dem Wortpaar prorub*/  

ü ro ru b i t*  gebe es kein Wort, von dem prorub* a b g e l e i t e t  

s e in  könnte -  nach u n se re r  D e f in i t io n  der  Ableitung i .w .S 

i s t  aber  prorub* sehr wohl von rub i t*  a b g e l e i t e t .  Dennoch 

i s t  unser  Kriter ium  dem K e t ten k r i te r iu m  ähn l ich ,  denn es 

geh t  von der  Beobachtung aus ,  daß s ich  d ie  beiden Wörter 

prorub* und prorub i t*  gegenüber d r i t t e n  verschieden ver-  

h a l t e n .  Dadurch, daß wir Ableitungsbeziehungen immer in -  

n e rh a lb  von 1Familien ' b e t r a c h te n ,  i s t  g e w ä h r le i s t e t ,  

daß immer dann, wenn zwei Wörter A und В in g e g e n s e i t i -
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ger Ableitungsbeziehung ( i .w .S • )  stehen und wenn A von 

einem Wort С i .w .S•  a b g e l e i t e t ,  auch von В von С abge- 

l e i t e t  i s t .

Wir kommen nun zu der  zweiten Klasse von B e is p ie le n ,  

be i  denen es zu den Wörtern A und В kein Wort С g i b t ,  

von dem beide  a b g e l e i t e t  s in d .  H ier  werden wir das schon 

au f  S. 160 e in g e fü h r te  , P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u m 1 anwenden. 

Mit den inzwischen e ingefüh r ten  Termini l ä ß t  es s ich  f o l -  

gendermaßen formulieren :

Gegeben seien  zwei Wörter A und B, zwischen denen in b e i -  

den Richtungen Ableitungsbeziehungen i .w .S .  bestehen .  

Ferner s o l l  es kein Wort geben, von dem A und В beide 

i .w .S .  a b g e l e i t e t  s in d .  Wenn es  nun zwei Wörter A' und 

B' g i b t ,  d ie  in demselben formalen und in h a l t l i c h e n  Ver- 

h ä l t n i s  zueinander stehen wie A und B, und wenn A' i . e . S .  

von A und B' i . e . S .  von A' a b g e l e i t e t  i s t ,  so s o l l  auch 

В i . e . S .  von A a b g e l e i t e t  з е іп .  Vgl zur Veranschaulichung 

d ie  folgende Skizze:

A- A' —  = a l t e  Beziehungen

!  i .В > В neue Beziehung

B e i s p ie l :

Für das Wortpaar chodi t * /chod e r g ib t  s i c h  anhand des Wort- 

paars  w c h o d i t* / w c h o d . daß chod i . e . S •  von chod it*  a b -  

g e l e i t e t  i s t .  Vgl. d ie  Skizze

chod i t f ------------ » v y c h o d i f
i  Ichod ■ » wchod
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Um d ie  E in d eu t ig k e i t  des Kri ter ium s zu g a r a n t ie r e n ,  

müßte man überprüfen ,  ob d e r  F a l l  möglich i s t ,  daß es 

zu einem Wortpaar A/В z w e i  Wortpaare A' /В' und 

A"/B" g i b t ,  d ie  s ich  beide  entsprechend den Bedingun- 

gen des K ri te r ium s zu A/В v e rh a l te n ,  be i  denen s ic h  aber 

v e rsch ied ene  Able i tungsr ich tungen  ergeben. Rein th e o re -  

t i s c h  i s t  d ie se  M öglichkeit  n ic h t  ausgesch lossen ,  aber 

s i e  l ä ß t  s ich  empirisch n i c h t  belegen.

Das P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u m  a l l e i n  genügt n i c h t ,  um 

in a l l e n  Fällen  d ie  A b le i tungsr ich tung  i . e . S .  zu d e f i n i e -  

re n .  B e is p ie le  fü r  F ä l l e ,  in  denen es s i c h  n ic h t  anwenden 

l ä ß t ,  sind gost* / g o s t i t*  und re d k l .V re d e t* . Um auch in 

so lchen  Fä l len  eine  Richtung angeben zu können, führen 

wir noch zwei w ei te re  Regelungen e in .

Bei d iesen  Regelungen bedienen wir uns e in e r  Art Um- 

kehrung des P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u c s  (v g l .  dazu oben S. 

161) .  Wir verg le ichen  ein Wortpaar A/В, au f  das s i c h  we- 

der  u nse r  e r s t e s  Kriter ium  noch das P a r a l l e l i t ä t s k r i t e -  

rium anwenden l ä ß t ,  mit a l l e n  anderen Wortpaaren A^/B^ ״ 

d ie  zueinander  in demselben f o r m a l e n  V erh ä l tn is  

s tehen  wie A und B. Die beiden Regelungen be rücks ich t igen  

j e w e i l s ,  ob fü r  d ie  Klassen von Wortpaaren a l s  Ganzes 

e ine  A b le i tu ng sr ich tu ng  ty p is c h  i s t :

a) Wenn b e i  a l l e n  Wortpaaren, zwischen denen s ich  über-  

haupt e ine  A b le i tungsr ich tung  f e s t s t e l l e n  l ä ß t ,  d ie  Ab- 

l e i t u n g s r i c h t u n g  jew e i ls  von A± zu Bi  g eh t ,  so sagen wir,  

daß В i . e . S .  von A a b g e l e i t e t  i s t .

b) Wenn u n te r  den Wortpaaren beide Ableitungsr ich tungen  

Vorkommen, so b e t rach ten  w ir  d ie jen igen  Wortpaare, bei
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denen d ie  A b le i tungsr ich tung  m i t t e l s  des P a r a l l e l i t ä t s -  

k r i t é r iu m a  e r m i t t e l t  wurde, noch einmal fü r  s i c h .  Venn 

bei  d iesen  Wortpaaren d ie  A b le i tun gs r ich tun g  immer von 

A  ̂ zu Bi  f ü h r t ,  30 setzen w ir  f e s t ,  daû A i . e . S .  von В 

a b g e l e i t e t  i s t .

B e is p ie le :

zu a) Wir wollen d ie  A b le i tu ng sr ich tu ng  im Wortpaar 

r e d k i j / redet» e r m i t t e l n .  Unter  den Wortpaaren, d ie  aus 

einem Adjek t iv  und einem Verb auf - e t f bes tehen ,  g i b t  

es e in ig e ,  bei  denen nach unseren K r i t e r ie n  das Verb 

vom A djek t iv  a b g e l e i t e t  i s t  (z .B .  cervlvy.1 /  ce rv i  vet» 

oder rogovoj/ rogove t* ) .  a b e r  der  umgekehrte F a l l  kommt 

n ic h t  vor.  Aus diesem Grunde setzen wir f e s t ,  daß auch 

rede t»  von r e d k l j  i . e . S .  a b g e l e i t e t  i s t .  

zu b) Wir wollen d ie  A b le i tun gs r ich tu ng  im Wortpaar 

g o s t* / g o s t i t*  e r m i t t e ln .  Unter den Wortpaaren, d ie  aus 

einem maskulinen Suba tan t iv  und einem Verb auf - l f  be- 

s teh en ,  g i b t  08 be ide A b le i tungsr ich tungen :  In dem Wort- 

paar  vychod/ w cho d i t»  i s t  das  S ubs tan t iv  vom Verbum ab- 

g e l e i t e t ,  beim Wortpaar ry b a k / r y bac i  t 9 i s t  es gerade um- 

g ek e h r t .  Da, wo das P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u m  angewandt wird, 

e r g ib t  e ich  immer e ine  A b le i tungsr ich tung  vom Verbum zum 

S u b s ta n t iv .  Deahalb legen w ir  f e a t ,  daß g o a t l t*  von gost»

i . e . S .  a b g e l e i t e t  i s t .

Das Vorgehen in diesen beiden Fällen l ä ß t  s ich  r e l a -  

t i v  l e i c h t  begründen. Im einem F a l l  vera l!gem einem  wir 

eine A b le i tungsr ich tung  fü r  d i e  gesamte Wortklasse, im 

anderen F a l l  sch l ießen  wir daraus ,  daß das K ri ter ium  

n i c h t  angewandt werden kann, a u f  d ie  umgekehrte
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R ich tung .  Außer diesen beiden Fallen sind auch noch an- 

d e re  denkbar• So i s t  es b e i s p ie l s w e is e  th e o r e t i s c h  n ic h t  

au sg e sc h lo sse n ,  daß das P a r a l l e l i t ä t s k r i t e r i u m  innerha lb  

d e r  Wortklasse bald zu d i e s e r ,  bald zu der  umgekehrten 

A b le i tu n g s r ic h tu n g  f ü h r t .  Empirisch i s t  außer den beiden 

genannten Fällen a l l e r d i n g s  nur  noch e in e r  b e le g t ,  und 

zwar d e r  F a l l ,  daß bei  keinem Wortpaar der  Wortklasse 

e ine  e in d e u t ig e  Richtung der  Ableitungsbeziehung f e s t z u -  

s t e l l e n  i s t .  Dies g i l t  b e i s p ie l sw e is e  b e i  Wortpaaren wie 

r a b / ra b a  oder kum/ kuma.

In den wenigen F ä l len ,  wo d ie se  S i tu a t io n  ein t r i t t ,  

wollen wir ganz au f  d ie  Festlegung der  A b le i tu n g s r ich -  

tung v e rz ic h te n  und d e r a r t i g e  Wortpaare a l s  ,g l e i c h ra n -  

g ige  P a a r e 1 bezeichnen. Durch unser  Verfahren i s t  s i c h e r  

g e s t e l l t ,  daß es s ich  nur um F ä l le  handeln kann, in de- 

nen d ie  beiden Elemente des Paares n i c h t  von einem wei- 

te ren  Wort a b g e le i t e t  s in d .  S ie  bilden sozusagen immer 

d ie  'W urze l '  des Ableitungsbauras. -  Die ,g le ichrang igen  

P aa re '  gehören sämtlich zu e in e r  der  d r e i  folgenden Grup 

pen von Wörtern :

a) Die e r s t e  Gruppe b e s te h t  aus Paaren von maskulinen 

und femininen Substan t iven ,  d ie  Personen bezeichnen. Es 

h a n d e l t  s ich  dabei um e in ig e  Eigennamen wie b e i s p i e l s -  

weise Aleksandr/Aleksandra und um d ie  b e r e i t s  erwähnten 

Wörter des Typs ra b / raba oder kum/ kuma. H ierher gehört  

auch d i e  Tierbezeichnung zme.i/zmeja.

b) Die zweite Gruppe b es teh t  aus Paaren von Adjektiven 

und n e u t ra le n  Substan t iven .  Vgl. d ie  B e isp ie le  z o l o t o j /  

zo lo to  und dobry i / dobro.
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с) Die d r i t t e  Gruppe b e s t e h t  aus Paaren von maskulinen 

und femininen S ubs tan t iven ,  d ie  a u f  das S u f f ix  - i k -  au s -  

l a u t e n .  Vgl. d ie  B e is p ie le  f i z i k / f і г і к а  oder  matematik/

Da d ie  beiden Elemente e ines g״  le ic h ra n g ig e n  P a a r e s  ״

in bezug auf  d i e  Ableitung immer g l e i c h w e r t ig  s in d ,  i s t  

jed es  Wort, das von einem Element des P aa res  i . e . S .  ab- 

g e l e i t e t  i s t ,  auch vom anderen a b g e l e i t e t .  Dies wird s ich  

b e i  de r  akzento logischen  Analyse bemerkbar machen. Im 

Rahmen der Analyse werden wir auch das a k z e n to lo g is c h e  

V erh ä l tn is  zwischen den Elementen de r  •g le ich ra n g ig e n

4 . 3 .7 .  Zur Behandlung der  i s o l i e r t e n  M i tg l i e d e r  von 

1Familien 1

Wie b e r e i t s  erwähnt, kommt es vor ,  daß e in z e ln e  Elemen- 

t e  von ״Familien* v ö l l i g  aus dem G ef lech t  d e r  A b le i tu n g s -  

beziehungen h e r a u s f a l l e n .  H ierfü r  haben w ir  schon das 

B e isp ie l  fanatizm an g e fü h r t :  Dieses Wort g e h ö r t  zwar o f -  

fenbar  zu derse lben  *Familie '  wie f a n a t l k . s t e h t  aber 

weder zu diesem Wort noch zu anderen, d i e  von ihm abge-

Ein anderer  F a l l  l i e g t  vor,  wenn e in e  'Fam il ie*  in 

e in e  oder mehrere Untergruppen z e r f ä l l t .  Wir b e t r a c h te n

matematika

P aa re '  be t rach ten

l e i t e t  s ind ,  in Ableitungsbeziehung

h ie rz u  das folgende B e is p ie l :

fe m in is t  f e m in iz i ro v a t*  feminizmfe m in iz a c i ja

fem in iz i rov an ny jTilman Berger - 9783954792375
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Obwohl o f fen ku nd ig  eine ’F a m i l i e 1 v o r l i e g t ,  z e r f ä l l t  3 ie  

doch in v i e r  T e i l e ,  zwischen denen ke ine  Beziehungen be- 

s te h e n .

Im folgenden gehen wir von der S i tu a t i o n  aus ,  daß s ich  

zwei Wörter gegenübers tehen ,  zwischen denen e ine  forma- 

l e  Beziehung, ab e r  ke ine  Ableitungsbeziehung b e s t e h t .

Bei d i e s e r  formalen Beziehung kann es s ich  nur  um eine 

In te r s e k t io n s b e z ie h u n g  handeln . Wir können v o rau sse tzen ,  

daß k e in e s  d e r  beiden Wörter von einem d r i t t e n  a b g e le i -  

t e t  i s t ,  wäre d ie s  der  F a l l ,  so würden wir d i e s e s  d r i t -  

te  a n s t e l l e  des von ihm a b g e le i t e te n  b e t r a c h te n .

Es i s t  nun möglich, aus der Buchstaben fo lg e ,  d i e  den 

beiden Wörtern gemeinsam i s t ,  ein f i k t i v e s  Wort zu kon- 

s t r u i e r e n ,  das a l s  a b le i te n d e s  Wort der  beiden angesehen 

werien кяпп. Im F a l le  von fanatizzi und f a n a t lk  wäre die9 

b e i s p i e l s w e i s e  ein Wort, dessen Basisform f a n a t i -  (oder 

f a n a t -  usw.) l a u te n  müßte. Ein so lches  Vorgehen e r s c h e in t  

uns ab e r  zumindest dann z w e i fe lh a f t ,  wenn es u n k la r  wird, 

welche Bedeutung ein so lches  hypo the t isches  Wort haben 

s o l l  und welcher Wortklasse es angehört .  Deshalb wollen 

wir e ine  d e r a r t i g e  Lösung zwar zu lassen ,  wollen ab e r  an 

h y p o th e t i s c h e  Wörter gewisse Forderungen s t e l l e n .  Wir 

d e f in i e r e n  :

Gegeben se ien  zwei Wörter A und B, zwischen denen eine 

formale In te r s e k t io n s b e z ie h u n g  b e s te h t  und d ie  e in e r  und 

derse lben F״  a m i l i e 1 angehören. Die ihnen gemeinsame Buch- 

s t a b e n fo lg e  С nennen wir ein ״h yp o th e t isch es  a b le i t e n d e s  

Wort1, wenn fo lgende  Bedingungen e r f ü l l t  s ind :
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a) Es g i b t  Wörter A ' , B' und С' mit der  E ig e n sc h a f t ,  daß 

zwischen A' und B' d iese lben  in h a l t l i c h e n  und formalen 

Beziehungen bestehen wie zwischen A und В und daß A' und 

B' j e w e i l s  au f  d ie se lb e  Weis־e von C' a b g e l e i t e t  s in d ,  

wie A und В von C.

b) A lle  Cļ, d ie  zu Tripeln A^/Bļ/Cļ gehören, d ie  d ie  Be- 

dingung a) e r f ü l l e n ,  gehören zu e in e r  und d e r se lb en  Wort- 

k l a s s e .

B e is p ie le :

1. au ts tvova t*  i s t  ein hypo the t isches  a b le i t e n d e s  Wort zu 

p r i s u t s tv o v a t*  und zu o tsu ta tvova t*  « Zum Vergle ich  kann man 

d ie  Wörter c h o d l t f g p r ich o d i t*  und otchodl t y heran ziehen•

Es i s t  f e rn e r  kein Tr ipe l  denkbar, in dem das a b le i t e n d e  

Wort kein Verbum i s t .

2. femin-  i s t  keine Basisform eines  hypo the t ischen  a b l e i -  

tend en Wortes zu feminizm und zu f e m in i s t . Dies f o l g t  aus 

der  Exis tenz der  zwei T r ip e l  Marks/ marksizra/ raa rks ls t  und 

f e d e r a l yn v j / federa l izm / f e d e r a l i s t : Zwar e r f ü l l e n  beide T r i -  

pe l  d ie  e r s t e  Bedingung, aber  da Marks und fed era l* ny j  zu 

verschiedenen Wortklassen gehören, i s t  d ie  zweite  Bedingung 

n i c h t  e r f ü l l t .

Das ,hypo the t ische  a b le i te n d e  Wort1 wird bei  d e r  ü n te rsu -  

chung des Akzent sys teras einbezogen, a l s  ob es s ich  um ein 

t a t s ä c h l i c h  vorkomraendes Wort h and e l te .  Der e in z ig e  Unter-  

schied  b e s te h t  d a r in ,  daß man das Wort keinem Akzentparadig- 

ma zuweisen kann, da es je  n i c h t  in der  F lexion b e le g t  i s t .

In den F ä l le n ,  in denen man kein hy p o th e t i sch es  a b l e i t e n -  

des Wort ansetzen kann, wollen wir den Wortpaaren einen be- 

sonderen S ta tu s  einräumen, der  dem der ,g le ich ran g ig en  Wort-Tilman Berger - 9783954792375
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p a a r e ä ״ h n l ic h  i s t •  Wir sprechen von , p a r a l l e l e n  Wort- 

p a a r e n bzw. von *para ״ l le len  W o r tre ih en ' ,  so fern  mehr 

a l s  zwei Wörter au fe inander  bezogen werden• B e is p ie le  

f ü r  so lch e  Wortreihen sind f a n a t i k / fanatizm oder auch 

feminizaci . j  a / femini z i r ova t» / fe rn in lzm /fem in is t •

Die 'p a r a l l e l e n  Wortreihen ' haben mit den 'g l e i c h r a n g i -  

gen Wortpaaren* gemeinsam, daß s i e  immer nur an d e r  u n t e r -  

s ten  S t e l l e  des Ableitungsbaumes a u f t r e t e n ,  s ie  u n t e r s c h e i -  

den s i c h  a l l e r d i n g s  dadurch d e u t l i c h  von ihnen, daß d ie  Ab- 

l e i  tungen ve rsch iedener  Elemente der p״  a r a l l e l e n  Wortreihen ' 

gut  voneinander zu un te rsche iden  s in d .  Ähnlich wie d ie  

'g le ic h ra n g ig e n  Wortpaare' werden wir d ie p״  a r a l l e le n  

W ortre ihen '  in bezug au f  den Akzent fü r  s i c h  un te rsuchen .

4 .3 .8 .  Zur Behandlung der  'zusammengesetzten Wörter'

B isher  haben wir die zusammengesetzten Wörter n i c h t  w e i te r  

b e r ü c k s i c h t i g t .  In diesem A bschn i t t  wollen wir ze igen ,  wie 

auch s i e  in das System eingebaut werden können.

Wir können zunächst f e s t s t e l l e n ,  daß s ich  auch in n e r -  

halb  d e r  zusammengesetzten Wörter eine K l a s s i f i z i e r u n g  

angeben l ä ß t .  Zu e in e r  K lasse  werden jew e i l s  a l l e  d i e j e -  

nigen zusammengesetzten Wörter zusammengefaßt, d ie  aus 

denselben Wörtern zusammengesetzt s in d .  So bestimmen b e i -  

s p ie l s w e is e  die  Wörter m'ore und chod ״i t*  e ine  K lasse ,  

d ie  fo lgende Elemente h a t :  mor ech 'od ״ morech'oriec, 

morech״odnyj« morech'odnos t* , m orech 'odstvo .

Wenn wir den T e i l ,  der  a l l e n  zusammengehörigen zusam- 

mengesetzten Wörtern gemeinsam i s t  ( in  diesem F a l le  a l s o  

morechod-), behandeln, a l s  ob es s ich  um ein unze r leg b ares
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Element h an d e l te ,  30  können wir in n e rh a lb  e i n e r  jeden  

solchen Klasse wie in n e rh a lb  e in e r  • F a m i l i e ’ e ine  S t ru k -  

t u r  angeben. In unserem B e isp ie l  e r h a l t e n  w ir  fo lgendes  

Bild :

tnorechod ---------------—» morechodnyj

morechptd ? ? v o ^ l^ n ^ q c i j ^ d e ^  ^ morekhodnost*

Bei der  Beschreibung des Akzentsystems können w ir  so 

v e r fah re n ,  daß wir d ie  Betonung der von morechod a b g e l e i -  

t e t e n  Wörter zusammen mit d e r  ande re r  Wörter behandeln ,  

d ie  von a b g e le i t e te n  Substan t iven  a b g e l e i t e t  s in d .  Z usa tz -  

l i e h  müssen wir in einem eigenen A b sc h n i t t  d ie  Betonung 

von Wörtern behandeln, d ie  wie morechod zusammengesetzt,  

aber n ic h t  von einem anderen zusammengesetzten Wort abge- 

l e i t e t  s ind .

An d ie s e r  S t e l l e  wollen w ir  auch d ie  in A b sc h n i t t  3 .3 .  

angegebene D ef in i t io n  der  Bezeichnung von Haupt- und Ne- 

benakzent v e rv o l l s tä n d ig e n .  Wir h a t te n  damals nur f ü r  

d ie  F ä l l e  Bezeichnungen e in g e f ü h r t ,  in denen zusammenge- 

s e t z t e  Wörter aus zwei B es tand te i len  zusammengesetzt s in d ,  

von denen der  zweite mit einem anderen Wort i d e n t i s c h  i s t .  

Diese Einschränkung war e r f o r d e r l i c h ,  w e i l  w ir  damals kein 

K ri ter ium  dafü r  angeben konnten, wo d e r  zw e i te  B e s t a n d te i l  

b eg in n t ,  wenn er  n ic h t  auch a l s  s e l b s t s t ä n d i g e s  Wort vo r -  

kommt. J e t z t  können wir f e s t l e g e n ,  daß w ir  den n i c h t e r -  

s ten B es tan d te i l  (bzw. d ie  n i c h t e r s t e n  B e s t a n d t e i l e )  e ines  

Wortes mit Haupt- und Nebenakzent j e w e i l s  da beginnen l a s -  

sen, wo d ie  Basisform (oder d ie  V a r ian te  d e r  Basisform) 

des entsprechenden Wortes b e g in n t .  B e i s p ie l s w e i s e  könnenTilman Berger - 9783954792375
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wir j e t z t  das Wort g r  *omkogovor* i  te l»  « das aus gr  , omkij 

und ко v o r ' i t *  zusammengesetzt i s t ,  a l s  gr 'omko-govor1 i t e l y 

sch re ib en  und dem Akzentschema a£+2 zuordnen. Entsprechend 

können w ir  Wörter behandeln, d ie  aus d r e i  B es tan d te i len  

b e s te h e n ,  wie z .B . g 1 e r o - b ,uro-mal * inovy.l. Dieses Wort 

ordnen wir dem Akzentschema a2+2+2 zu.

4 .3 .9 .  Zusammen fassung

Nachdem wir  zwei A b le i tu n g s b e g r i f f e  d e f i n i e r t  und eine  

Reihe von Sonderregelungen g e t ro f f e n  haben, wird uns, 

wie angekünd ig t ,  j e t z t  nur noch d ie  Ableitung i . e . S .  i n -  

t e r e s s i e r e n ,  d i e  wir nur noch a l s  *Ableitung1 bezeichnen. 

Wir f a s s e n  unsere  Ergebnisse zusammen:

1. J e d e s  r u s s i s c h e  Wort l ä ß t  s ic h  e in e r  e in d e u t ig  bestimm- 

ten Teilmenge zuordnen, und zwar entweder e in e r  *Familie* 

oder e i n e r  K lasse  zusammengesetzter Wörter.

2. Jede  , F a m i l i e und jede K ״ lasse  zusammengesetzter Wör- 

t e r  e n t h ä l t  entweder genau ein Element, das von keinem 

anderen Wort a b g e l e i t e t  i s t  (und auch Element e in e r  , pa-  

r a l l e l e n  W or tre ihe '  sein kann),  oder genau zwei Elemente, 

d ie  von keinem anderen Wort a b g e l e i t e t  sind und d ie  ein  

g le i c h ra n g ig e s  Paar b i ld e n .

3. Alle üb r igen  Elemente der  *Familien* bzw. Klassen zu- 

sammengesetzter Werter sind von mindestens einem Wort 

d e rse lben  , F am il ie  bzw. Klasse a b g e l e i t e t .

4. Die A b le i t u n g s r e l a t i o n  e r f ü l l t  d ie  Anforderungen an 

eine Halbordnung (im mathematischen S inn) ,  d .h .  s i e  i s t  

i r r e f l e x i v ,  t r a n s i t i v  und an t isym m etr isch .
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5. D r i t t e r  S c h r i t t  der  Analyse: D e f in i t io n  und K l a s s i f i -  

ka t ion  der  Wortbildungsmodelle

Die im vorangehenden A bschnit t  d e f i n i e r t e  Able i tungsbe-  

Ziehung zwischen Wörtern r e i c h t  zu e in e r  ü b e r s i c h t l i c h e n  

Beschreibung des Wortbildungssystems noch n i c h t  aus .  Es 

i s t  zweckmäßig, g l e i c h a r t i g e  Beziehungen zwischen Wörtern 

in Klassen zusammenzufassen und d ie  Anzahl der  zu u n t e r -  

suchenden Einhei ten  au f  d ie s e  Weise zu vermindern.

Wir fassen  zunächst g l e i c h a r t i g e  Ableitungsbeziehun-  

gen zwischen Wörtern zu 1Wortbildungsmustern1 zusammen 

(v g l .  Abschnit t  5 . 1 . )  und gehen dann von den Wortbildungs 

mustern zu den nächsthöheren E inhe i ten ,  den 1Wortbildungs 

modellen״, über (v g l .  A bschnit t  5 . 2 . ) .  Im folgenden Ab- 

s c h n i t t  5 .3 .  wenden wir d i e s e s  Verfahren in ana loge r  Wei- 

se auf d ie  Beziehungen zwischen zusammengesetzten Wörtern 

und den Wörtern an, aus denen 9ie  zusammengesetzt s ind .  

S c h l ie ß l ic h  geben wir in A bschn i t t  5 .4 .  e ine  a l lgemeine 

C h a ra k te r i s t ik  des von uns k o n s t ru ie r te n  Wortbildungssy- 

stems und k l a s s i f i z i e r e n  d ie  Wortbildungsmodelle. Die 

en ts tehende K la s s i f i k a t io n  i s t  fü r  d ie  Analyse des Akzent 

system3 von besonderer W ich t ig ke i t .

5 .1 .  D e f in i t io n  der  Wortbildungsmuster

Schon bei der D e f in i t io n  d e r  Ableitungsbeziehung i . e . S .  

haben wir im p l i z i t  Klassen von Ableitungsbeziehungen zu- 

sammengefaßt, wenn wir von "derse lben  i n h a l t l i c h e n  und 

formalen Beziehung" sprachen. Entsprechend d e f in ie r e n  

wir nun e x p l i z i t  den B e g r i f f  des ' Wortbildungsmusters י ;
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Gegeben s e i  e ine  Menge von Wortpaaren A^/B^, be i  denen 

j e w e i l s  von a b g e l e i t e t  i s t .  Wir sagen, daß d ie  B  ̂

m i t t e l s  e ines  , W ortb ildungsm usters ' von den a b g e le i -  

t e t  s in d ,  wenn folgende Bedingungen e r f ü l l t  s ind :

a) Zwischen den Â. und den B  ̂ bestehen jew e i ls  d iese lben  

i n h a l t l i c h e n  Beziehungen;

b) a l l e  Aj, gehören de rse lben  Wortklasse an und innerha lb  

d i e s e r  Wortklasse derse lben  F lex io n sk la sse ;

c) a l l e  B  ̂ gehören derse lben  Wortklasse an (das f o l g t  

auch schon aus a) und in n erha lb  d i e s e r  Wortklasse d e r s e l -  

ben F lex io n sk la sse ;

d) j e d e s  B  ̂ kann man aus dem entsprechenden Â  e r h a l t e n ,  

indem man au f  d ie  Basisform von Â  j e w e i l s  d ie se lb en  Ope- 

r a t i o n e n  anwendet und gegebenenfa l ls  vor und nach der 

entsprechenden Varian te  de r  Ba9isf0rm von Â  ̂ bestimmte 

Elemente h in zu fü g t .

Die einem Wortbildungsmuster entsprechende Operation nach

d) schre iben  wir au f  d ie  folgende Weise:

ep * w( Aļ )  + es ־ > W(Bi )

Dabei bedeuten W(A^) und W(B^) die  Wortklassen von A  ̂

und B  ̂ ( f a l l s  n ö t ig ,  mit einem Hinweis au f  d ie  F lex ions -  

k l a s s e ) ,  beze ich ne t  d ie  vor der  V ar ian te  der  Basisform 

(ode r  der  Basisform s e l b s t )  hinzugefügten Elemente, e
3

d ie  danach hinzugefügten Elemente und ( 0 ) d ie  au f  d ie  

Basisform angewandten Operationen, e^ und eg können auch 

l e e r  s e in .  Im allgemeinen la s sen  wir (o) be i  der  Bezeich- 

nung von Wortbildungsraustern Weg, ebenso s p ä te r  o f t  den 

F lex ions typus .
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B e is p ie le :

1. A d jek t ive  und d ie  von ihnen a b g e le i t e t e n  A b s t ra k ta  au f  

*03t* b ilden  ein Wortbildungsmuster; v g l .  d ie  Paare  von 

Basisformen smel- / 3mel03t-  und molod- / molodost- .  Wir 

schre iben  das Wortbildunjrsmuster folgendermaßen:

A1 + »0 3 t ■ —4

Die In d ize s  beziehen s ic h  h i e r  au f  d i e  von ZALIZNJAK an- 

gegebenen F lex ionsk lassen  (v g l .  oben A b sch n i t t  3 . 3 . ) .

Den Index nf8" könnte man h i e r  ohne Probleme weglassen, 

weil es kein anderes S u ff ix  - o s t -  g i b t .

2. Ähnlich wie das e r s t e  B e isp ie l  v e r h ä l t  s i c h  das Wort- 

b i ldungsmuster  der  von Adjektiven a b g e l e i t e t e n  A b s trak ta  

au f  - e 3 t f ; vg l .  d ie  Paare von B a9 i3 fom  sv ez- / s v e z e s t - 

und ko l1uc- / kol . iuce3t-  :

A 4 ♦ - H l “ ־ V Nf g

Für den F lexionstypus  g i l t  das Entsprechende wie im e r -  

sten B e is p ie l .

3. Die Verben auf - i t* und d ie  von ihnen a b g e le i t e t e n  

maskulinen Nomina A ction is  ohne S u f f ix  b i lden  ein Wort- 

b i ldungsm uster ;  v g l .  d ie  Paare von Basisformen ch o d i- /  

chod- ,  uvodi- / uvod- t govor i - / govor- .  Wir sch re iben  h i e r -  

fü r

In diesem F a l l  müssen Genus und D e k l in a t i o n s k l a 3 3 e ange- 

geben werden, weil es auch feminine Nomina A c t io n i s  g i b t ,  

die s i c h  ansonsten ähn l ich  v e rh a l ten  (z .B .  men *i t #/m 'e n a ) .
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Wir haben b e i  de r  Einführung de r  Bezeichnung von Wort- 

b i ldungsm ustern  ke in e  Symbole f ü r  d ie  i n h a l t l i c h e n  Bezie- 

hungen e in g e f ü h r t ,  sondern s t a t t d e s s e n  j e w e i l s  mit  Worten 

angegeben, welche i n h a l t l i c h e n  Beziehungen v o r l ieg en  (vgl 

oben d i e  Verwendung der Termini , A b s t ra k ta '  und , Nomina 

A c t i o n i s * ) Wir ve ״ rz ich ten  desha lb  au f  d ie  Bezeichnung 

d e r  i n h a l t l i c h e n  Beziehungen, weil  zu diesem Zweck eine 

s y s te m a t i s c h e  Analyse des gesamten Systems d e r  i n h a l t l i -  

chen Beziehungen n ö t ig  wäre, und weil  s p ä t e r  au f  der  Sbe- 

ne d e r  Wortbildungsmodelle nur wenige F ä l le  Vorkommen, 

in denen s ic h  formal id e n t i s c h e  Wortbildungsmodelle durch 

d ie  Bedeutung u n te rsc h e id en .  Für d ie s e  F ä l l e  werden wir 

Bezeichnungen e in führen  ( v g l .  dazu S. 259)•

Es kann Vorkommen, daß das Element, das an d ie  Varian- 

t e  d e r  Basisform (oder an das Basisform s e l b s t )  angefügt 

w ird ,  n i c h t  e in d e u t ig  bestimmt i s t ,  d . h . ,  daß man v e r -  

sch ieden e  S u f f ix e  (bzw. P rä f ix e )  angeben kann, j e  nach- 

dem, welche V ar ian te  der Basisform man auswählt .  B e isp ie l  

weise  kann man das Wortpaar p i s a t * / n i s a t e l »  mit den b e i -  

den folgenden Wortbildungsmustern besch re iben :

v6 ♦ -tel- _  я2״

- “״2 ־ י ע נ ! ׳י6 * ־

od e r

Im e r s t e n  F a l l  t r i t t  das S u f f ix  an d ie  unveränder te  Ba- 

s i s fo rm  ( d .h .  an p i s a - ) . im zweiten F a l l  an d ie  um den 

au s lau tend en  Vokal v e rk ü rz te  Basisform (d .h .  an p i s - ) .

In F ä l l e n ,  in denen wir zwischen zwei Formulierungen 

e in e s  Wortbildungsmusters wählen können, wollen w ir  uns 

daran  o r i e n t i e r e n ,  daß wir s p ä t e r  Wortbildungsmuster
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zusammen fassen wollen, d ie  s ich  nur in bezug a u f  d i e  F le -  

x io nsk lassen  des ab le i tenden  Wortes u n t e r s c h e id e n . Um 

d ie  Anzahl der  Wortbildungsmodelle zu minimieren, wollen 

wir uns möglichst  f ü r  eine so lche Formulierung e n t s c h e i -  

den, d ie  auch be i  anderen F lex ionsk lassen  möglich i s t •

Wenn wir uns f ü r  d ie  e r s t e  d e r  oben genannten Möglich- 

k e i t e n  en tscheiden so können wir das Wortpaar u c i t */ u c i t e l * 

mit dem analogen Wortbildungsmuster

besch re iben ,  was im anderen Fal l  n ich t  möglich i s t .

Da, wo d ie  Gesamtzahl d e r  Wortbildungsmuster d i e  g l e i -  

che b l e i b t ,  unabhängig davon, fü r  welche de r  beiden Mög- 

l i c h k e i t e n  wir uns en tsche iden ,  legen wir w i l l k ü r l i c h  

f e s t ,  welchen B es tan d te i l  des a b g e le i t e t e n  Wortes w ir  

a l s  S u f f ix  (bzw. a l s  P rä f ix )  ansehen werden.

In manchen Fällen i s t  es n ic h t  e in fa ch ,  f e s t z u s t e l l e n ,  

ob "d ie se lb en "  in h a l t l i c h e n  Beziehungen v o r l iegen  oder  

n i c h t .  In Z w e ife ls fä l len  wollen wir l i e b e r  davon au sge -  

hen, daß z w e i  Wortbildungsmuster v o r l i e e e n ,  a l s  daß 

wir uns e in e r  sehr allgemeinen Paraphrase bedienen ,  um 

von e i n e m  Wortbildungsmuster sprechen zu können.

Wir benötigen die  Wortbildungsmuster ohnehin nur a l s  

k l e i n s t e  E inheiten  und gehen dann zu höheren E in h e i ten  

ü b e r ,  nämlich zu den Wortbildungsmodellen.

In diesem Sinne lassen  wir b e i s p ie l s w e is e  mehrere Wort- 

b i ldungsm uster  der  Form

zu, d i e  s ic h  nur durch die  Art der i n h a l t l i c h e n  Beziehung
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voneinander  u n te r s c h e id e n .  Wir rechnen d ie  beiden Wort- 

p a a r e  s a c h a r / s a c h a r i t*  und garnun /garnun i  t 9 zu v e r sc h ie -  

denen W ortb ildungsmustem, obwohl es v i e l l e i c h t  möglich 

wäre,  zu den beiden Umschreibungen

s a c h a r i t 9 * p o sy p a t ’ sacharom

und garounit*  * l o v i t*  gar  nun от

e in e  s e h r  a l lgem eine  Formulierung anzugeben, d ie  zu b e i -  

den Umschreibungen ä q u iv a le n t  i s t .

5 . 2 .  D e f in i t io n  der  Wortbildungsmodelle

In diesem A bschn i t t  wollen wir d ie  nach den Wortbildungs- 

mustern nächsthöheren E in h e i te n ,  nämlich d ie  Wortbildungs 

m odelle ,  d e f i n i e r e n .  Dabei fassen  wir j e w e i l s  v e r sc h ie -  

dene Wortbildungsmuster,  d i e  gewisse 2 igenschaften  gemein 

sam haben, zu einem Wortbildungsmodell zusammen. Natür-  

l i e h  l a s se n  wir auch zu, daß ein Wortbildungsmodell nur 

aus einem Wortbildungsmuster b e s t e h t .

Zur Zusammenfassung von Wortbildungsmustern verwenden 

wir s t e t s  d r e i  Verfahren, und zwar un tersche iden  wir zwi- 

sehen der  Zusammenfassung in bezug auf  d ie  F lex io n sk la s -  

se des ab le i te n d e n  Wortes, in bezug a u f  d ie  Form und in 

bezug a u f  den I n h a l t .  In den folgenden Abschnitten  wer- 

den wir j e d e s  Verfahren f ü r  s ich  beschreiben und B e isp ie -  

l e  an fü h ren .

Die d r e i  Verfahren s o l le n  in der  genannten R e ihenfo l-  

ge angewandt werden. Wenn d ie s  geschehen i s t ,  l iegen  

nur noch so lche  Grupnen von Wortbildungsmustern vor, 

d ie  n i c h t  w e i te r  zusammengefaßt werden können.Tilman Berger - 9783954792375
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5 . 2 . 1 .  Zusammenfassung in bezug au f  d ie  F lex io n sk la s se  

des ab le i tenden  Wortes

Wir gehen von zwei Wortbildungsmustem V und W aus. S ie  

werden zusammengefaßt, wenn d ie  folgenden Bedingungen 

e r f ü l l t  s ind :

a) Zwischen dem ab le i tenden  und dem a b g e le i t e t e n  Wort 

bestehen innerha lb  von V und von W je w e i l s  d iese lben  

formalen Beziehungen ;

b) zwischen dem ab le i tenden  und dem a b g e le i t e t e n  Wort 

bestehen in ne rh a lb  von V und von W je w e i l s  d iese lben  

in h a l t l i c h e n  Beziehungen ;

c) d ie  a b le i ten d en  Wörter von V und von W gehören zu 

e in e r  und derse lben  W ortklasse ,  aber  in n e rh a lb  d ie s e r  

Wortklasse zu verschiedenen F le x io n s k la s s e n .

Wir be t ra ch ten  folgende B e i s p ie l e :

1. Bei d e r  Bildung von Beziehungsadjektiven  mit H i l f e

- 200 -

S u f f ix e s -ov-  können wir folgende e l f  Wortbildungs-

e r  un te scheiden:

Nra1 -OV- - А z.B. ro d / r o d o v '0.1

N3״ -OV- А z.B. ro k / r o k o v 'o .1

■■4 -OV- А z.B. nozVnoz 'owj

N5״ -OV- —¥ А z.B. p 1 e r e c /p e rc  , o w j

Nf 1 -QV- А z.B. m al1 in a /m a l1 in o w j

Nf3 •OY- —* А z.B. b 'anka /V ankovv j

Nf4 -ov- ♦־ А z.B. Іатэз *a/laDS , ovyj

Nf5 -ov- —* А z.B. sy re  , a / svrc*0w ļ

Nn1 -OV- —* А z.B. zem 1o /z e r n o v '0.1

Nn3 -ov- - י А z.B. 1 1 v k o / l  , vkovv.1

N5״ -ov- А z.B. b • ë r c e /b e r c o י  w j
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Unsere K r i t e r i e n  erlauben es uns, d ie s e  e l f  Wortbildungs- 

muster in bezug auf d ie  F lex ion sk la sse  des ab le i tenden 

Wortes zusammenzufassen. Die Gruppe von Wortbildungsmu- 

s t e r n  können wir dann folgendermaßen schre iben:

N + —0 v— —> A1 .

N ich t  zu d i e s e r  Gruppe gehört  b e i sp ie l sw e ise  das Wortbil-  

dungsmuster

^4 + -ov- —► z.B. b r ' o s i t V b r 'o s o v y . l .

2â Eine Gruppe von Verben, d ie  m i t t e l s  des Suff ixes  - it* 

von S ub s tan t iven  g e b i ld e t  werden, h a t  d ie  Bedeutung 

" s ic h  wie jemand v e rh a l te n ,  etwas s e in " .  Hierher gehören 

b e i s p ie l s w e i s e  g o s t 1 i t* (= 1,zu Gast s e in " )  und c a r ' l t *

( ־  " a l s  Zar h e r r sch en " ) .  Diese i n h a l t l i c h e  Beziehung f i n -  

d e t  s ic h  be i  den folgenden Wortbildungsmustern:

- 201 -

N1־ ♦ -j.- ♦־ V4 z.B. a t  am1 an/ a tam1 an i t  *

Nm2 ♦ - i - —* V4 z.B. c a r ״ / c a r ' it*

Nm3 + ־1־ *־״־ V4 z.B. b u r l ' a k / b u r l ' a c i t *

Nf 1 + - i - V4 z.B. obez* .11ana/obez* .1 'a n i

Nach unseren K r i t e r ie n  e rha l ten  wir e ine  Gruppe von Wort- 

b i ldungsm ustem  mit der oben genannten Bedeutung, die 

wir

N V4

schre iben  können. Dieselbe Form ha t  e ine  Reihe von Wort- 

b ildungsmustern anderer  Bedeutung (v g l .  oben S. 1 9 8 ) .

3. Das P rä f ix  p ra -  kommt in insgesamt ach t  Wortbildungs- 

mustern vor ,  wobei das p r ä f i g i e r t e  S u b s tan t iv  jew e ils  

einen lange zurückliegenden Zustand oder einen weit ent-
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202

fe rn  ten Verwandten b e z e ic h n e t ,  vgl•  p r a j a z ’yk ( ־  "Urspra- 

che") und pr*aded (* "U rg ro ßv a te r" ) .  Die Wortbildungsmu- 

3 t e r  l a u te n :

p ra - ♦ Nm1 —» N־n1 z.B. d e d / p r , aded

p ra - + Nm2 Nm2 z.B. rod 1 i t e l * /p r a r o d 1 i t e l *

p ra - ♦ Nm3 N3<״ z.B. ja z  *yk/prajaz ״vk

p ra - ♦ V —> Nm5 z.B. o t ' e c / p r ' a o t e c

p ra - 4׳ Nf 1 —► Nf 1 z.B. r ' od in a /p r a r od ina״ 

p ra - + Nf3 —1► Nl3־ z.B. v n ,u c k a /p r , avnucka

p ra - 4־ Nn >־־ Nf? z.B. i s t , ori .1a / p r a i 3t , o r i l a

p ra - ♦ Nf 8 —» Nf 8 z. 5. m י a t e r * / p r a m 'a t e r ״

Da a l l e  Bedingungen e r f ü l l t  s in d ,  können wir d ie  Wortbil-  

dungsmuster zu e in e r  Gruppe zusammenfassen, d ie  wir mit

p ra -  ♦ N —* N

bezeichnen wollen .  -  In diesem B e is p ie l  b e t r i f f t  d ie  Zu- 

sammenfaseung auch d ie  F le x io n sk la s se  des ab g e le i te te n  

Wortes und n ic h t  nur d ie  des a b le i t e n d e n .  Das hängt da- 

mit zusammen, daß bei den p rä f !g ie re n d en  Wortbildungsmo- 

de l len  d ie  F lex io n sk la sse  des ab le i te n d e n  Wortes immer 

au tom atisch  au f  das a b g e l e i t e t e  Wort " v e re rb t"  wird.

Wie aus den B eisp ie len  b e r e i t s  d e u t l i c h  wurde, lassen  

wir nach Abschluß des e r s te n  S c h r i t t e s  k ü n f t ig  bei den 

a b le i ten d en  Wörtern d ie  d ie  F le x io n s k la s se  bezeichnenden 

Ind izes  weg. In den F ä l le n ,  in denen d ie  F lex ionsk la sse  

au f  d ie  a b g e le i t e t e n  Wörter " v e re rb t "  w ird ,  lassen  wir 

auch bei  d iesen  den Index weg.

Anders a l s  d ie  Unterscheidung nach F lex ionsk lassen  

wollen wir d i e  Unterscheidung nach Wortklassen im fo lgen-
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den b e ib e h a l t e n .  Die Unterscheidung nach Wortklassen i s t  

nämlich eng m it  den i n h a l t l i c h e n  Beziehungen zwischen 

den a b le i t e n d e n  und den a b g e l e i t e t e n  Wörtern verbunden.

Die von uns gewählte D a r s te l lu n g  der  i n h a l t l i c h e n  Bezie- 

hungen mit H i l f e  von Umschreibungen f u n k t i o n i e r t  nur  dann, 

wenn d ie  Wortklasse des a b le i t e n d e n  Wortes n i c h t  v a r i i e r t  

werden kann•

5 .2 .2 •  Zusammenfassung in bezug au f  d ie  Form

Wir gehen wiederum von zwei Wortbildungsmustern V und 

W aus.  An d ie  S t e l l e  von V und/oder von W kann auch e ine  

Gruppe von Wortbildungsmustern t r e t e n ,  d ie  b e r e i t s  in 

bezug auf d ie  F le x io n s k la s s e  des a b le i ten d en  Wortes zu- 

sammengefaßt worden s in d .  V und W können in bezug au f  

d ie  Form zusammengefaßt werden, wenn d ie  folgenden Be- 

dingungen e r f ü l l t  s in d :

a) Zwischen dem ab le i ten d en  und dem a b g e le i t e t e n  Wort 

bestehen in nerh a lb  von V und von W je w e i l s  d ie se lb en  in -  

h a l t l i c h e n  Beziehungen; so fern  V und/oder W aus e in e r  

Gruppe von Wortbildungsmustern b e s t e h t ,  genügt e s ,  wenn 

es in Jeder  Grupre ein  W ortb ildungsnodell  g i b t ,  das d ie  

Bedingung e r f ü l l t  (nach de r  D e f in i t io n  des e r s te n  S c h r i t t s  

verha l ten  s i c h  d ie  Elemente Jede r  Grupüe in bezug au f

den In h a l t  ohnehin a l l e  g l e i c h ) ;

b) d ie  ab le i ten d en  Wörter von V und W gehören zu e in e r  

und derselben Wortklasse;

c) d ie  zu V und W gehörenden Aff ixe  haben -  f a l l s  s i e  

überhaupt s i l b i s c h  s ind -  d i e s e lb e  S i lb e n zah l ;
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d) es g ib t  kein Wort, das sowohl in V a l s  auch in W als 

a b le i ten d es  Wort a u f t r i t t .

Die Bedingungen a ) ,  b) und d) sind a l lgem einer Natur 

und entsprechen analogen Bedingungen bei der Zusammenfas- 

sung in bezug au f  d ie  F lex ionsk lasse  des ab le i tenden  Wor- 

te s  und in bezug auf den In h a l t  ( s . u . ) .  Die Bedingung c) 

t r i t t  nur h ie r  au f  und s o l l  gew ährle is ten ,  daß bei der 

Festlegung der A k zen ts te l le  r e l a t i v  zum Wortende (bzw. 

u n te r  Umständen auch zum Wortanfang) keine Probleme a u f -  

t r e t e n .

Der formale Unterschied zwischen zwei Wortbildungsmu- 

s t e m  s t e h t  in den meisten Fällen in Zusammenhang mit 

den F lexionsklassen der ab le i tenden  Wörter. Wir wollen 

diesen Zusammenhang h ie r  n i c h t  w eite r  untersuchen, son- 

dern weisen au f  ihn nur deshalb h in ,  weil e r  d ie  Reihen- 

folge des e r s te n  uni zweiten S c h r i t t s  unseres Verfahrens 

bedingt:  Aus den F lexionsklassen der  ab le i tenden  Wörter 

kann man im allgemeinen e indeu t ig  fo lg e rn ,  welche A ff ix -  

v a r ia n te  v o r l i e g t ,  aber n ic h t  umgekehrt. Deshalb muß d ie  

Zusammenfassung in bezug auf d ie  F lexionsklassen der in 

bezug auf  d ie  Form der Affixe vorangehen.

Wir be trach ten  d re i  B e isp ie le :

1. Die beiden Gruppen von Wortbildungsmustern

A ♦ -o st - —* HfQ z.B. ļ 'unvj/ .l 'unost* 

und A + - e s t -  Nfø z.B. s v ' e ž i j / sv* e ž e s f

sind in Abhängigkeit von den F lex ionsklassen  der  Adjek- 

t iv e  v e r t e i l t :  Die e r s t e  t r i t t  au f ,  wenn das ab le i ten d e  

Adjektiv zu der F lex ionsk lasse  1 ( .11unyj ) oder 3 (p l  1oskl.1 )
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g e h ö r t ,  das zweite t r i t t  au f ,  wenn das ab le i ten d e  Adjek- 

t i v  zu r  F lex ionsk lasse  4 gehör t  ( s v ’eži.ļ ) .  Beiden Grup- 

pen i s t  gemeinsam, daß das a b g e le i t e t e  S ubs tan t iv  das 

Abstraktum zum ab le i tenden  Adjektiv  d a r s t e l l t .  Da jedes  

A d jek t iv  nur zu e in e r  F lex ionsk lasse  gehören kann, i s t  

Bedingung d) e r f ü l l t .  Da auch d ie  anderen Bedingungen 

gegeben s ind ,  können wir von e in e r  Gruppe von Wortbil-  

dungsmustem sprechen, d ie  wir mit

A ♦ - o s t - / - e s t -  —* N^g

bezeichnen wollen.

2. Bei den beiden Wortbildungsmistern

N + - i c -  —* N_c z.B. m 'a s lo /m 'a s l i c e— --  

und N + -ec -  —» z.B. p i s ’ m 'o /p i s ’mec'o— n ׳ - ל - 

i s t  d ie  Vertei lung offenbar  von der F lex ionsk lasse  unab- 

hängig .  Die beiden angeführten B e isp ie le  m'aslo und p i s ’ m'o 

gehören zu derselben F lex ionsk la sse  n1. Da beide Suffixe 

e i n s i l b i g  s ind ,  diminutive Bedeutung haben und in komple- 

m entärer  Verteilung a u f t r e t e n ,  können wir von e in e r  Grup- 

pe von Wortbildungsraustern der  Form

N + - i c - / - e c -  —* N с— —  n ל

sprechen.  Ein d r i t t e s  Wortbildungsmuster,  nämlich

N + —c— —» N_c z.B. okn ,o/ok *once----------- -------- לח —

kann n i c h t  mit den beiden anderen Wortbildungsmustern 

zusamraengefaßt werden, weil das S uff ix  u n s i lb ig  i s t .

3. Die beiden Wortbildungs״nuster

N + - i k -  —* z.B. s t o l / s t  1o l ik

und N + - c ik - N_T z.B. b ל—  a lk , o n /b a lk , oncik  ז ת כ  Tilman Berger - 9783954792375
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können n ic h t  zusammengefaßt werden. Obwohl beide Suff ixe  

d ie se lb e  S i lbenzahl  aufweisen und beide diminutive Bedeu- 

tung haben, sind s ie  n ic h t  in komplementärer V erte i lung ,  

wie d ie  beiden Wörter z 'ub ik  und z*ubclk zeigen, d ie  b e i -  

de von zub a b g e l e i t e t  aind.

Zum Abschluß d ieses  Abschnitts  wollen wir noch auf 

einen besonderen F a l l  hinweisen, in dem unsere K r i te r ie n  

noch etwas m o d i f iz ie r t  werden müssen. In Abschnitt  2 .2 .  

haben wir über d ie  wenigen F ä l le  gesprochen, in denen 

d ie  Orthographie von Wortformen durch deren Akzent be- 

e in f lu ß t  wird. Hier i n t e r e s s i e r t  uns vor allem die  Ortho- 

g ra p h ie reg e l ,  nach der der Buchstabe 0 nur dann auf d ie  

Buchstaben j[, i 9 c, s[c und с folgen d a r f ,  wenn der Akzent 

auf ihm l i e g t .  Wir betrachten nun a l s  B e isp ie le  die b e i -  

den Wortpaare 1okurevv.ļ/ okun 1'éwj und no ž 'o v v ļ / nožev'o.ļ . 

In beiden Fällen  handelt  es s ich  um zwei Adjektive d e r -  

selben Bedeutung, d ie  s ic h  nur durch d ie  A kzen ts te l le  

u n te rsche iden ,  1okunew .1 und okun , evvj sind beide von 

'okun» a b g e l e i t e t ,  und zwar mit H i l fe  des Wortbildungs- 

musters

Nm2 ♦ -ęv- ־  > A1 .

Daß das eine Mal der Buchstabe ë in der  Schreibung vor-  

kommt, das andere Mal aber n ic h t ,  ha t  keinen Sinfluß auf  

d ie  D ef in i t ion  des Wortbildungsmusters, da wir ë ebenso 

wie e behandeln (vg l .  dazu S. U l f . ) .

Ganz anders s i e h t  es bei  n o f ' o w j  und nožev'o.ļ aus.  

Zunächst einmal s t e l l e n  wir f e s t ,  daß zwei verschiedene 

Wortbildungsmuster v o r l ie g e n , nämlich
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Wir s t e l l e n  weiter  f e 3 t t daß d ie se  beiden Wortbildungs- 

muster auch n ich t  in bezug au f  d ie  Form zusammengefaßt 

werden können, denn s c h l i e ß l i c h  t r i t t  das Wort noz bei 

beiden Wortbildungsraustern a l s  a b le i te n d e s  Wort au f .  Die 

o r thograph ische  Regel fü h r t  a lso  zu e in e r  verschiedenen 

Behandlung zweier im Grunde g le ic h g e la g e r t e r  Phänomene.

Sine s innvo l le  Lösung d ie se s  Problems kann nur dar in  

bes tehen ,  daß durch e ine  z u s ä tz l i c h e  Regel auch eine Zu- 

sammenfassung der beiden Wortbildungsmuster

Nm4 + ־ ־־ צ ־ * A1
und N .  + -ev- —* A« m4 —  1

möglich wird. Obwohl wir keinen anderen F a l l  gefunden

haben, in dem d ieses  Problem a u f t r i t t ,  formulieren wir

d ie  folgende allgemeine Regel:

Gegeben seien zwei Wortbildungsmuster V und W, d ie  a l l e  

Bedingungen zur Zusammenfassung in bezug auf d ie  Form 

e r f ü l l e n ,  mit der e inzigen Ausnahme, daß es ein Wort A 

g i b t ,  zu dem sowohl eine Ableitung Ay mit H i l fe  des Wort- 

b i ldungsmusters  V a l s  auch e ine Ableitung Â  mit H i l fe  

des Wortbildungsmusters W e x i s t i e r t .  V und W können in 

bezug au f  d ie  Form zusammengefaßt werden, wenn d ie  f o l -  

genden Bedingungen e r f ü l l t  s ind :

a) Ay und A,̂  haben d ie se lb e  Bedeutung;

b) d ie  Basisformen von Ay und Aw unterscheiden  s ich  von- 

e inander  nur dadurch, daß in der  einen au f  einen der  Buch- 

staben 3 , z, c t вс oder с der Buchstabe 0 f o lg t  und in der 

anderen der Buch9tabe e.
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5 .2 .3 •  Zusammenfassung in bezug auf den In h a l t

Wir gehen wieder von zwei Wortbildungsmustern V und W 

aus.  An d ie  S t e l l e  eines der  beiden oder b e id e r  kann auch 

eine Gruppe von Wortbildungsmustem t r e t e n ,  d i e  durch 

Zusammenfassung in bezug auf die F lex io n sk la sse  des ab- 

l e i tend en  Wortes oder in bezug auf d ie  Form ents tanden 

i s t .  V und W werden in bezug auf den I n h a l t  zusamraenge- 

f a ß t ,  wenn d ie  folgenden Bedingungen e r f ü l l t  s in d :

a) Zwischen dem ablei tenden und dem a b g e le i t e t e n  Wort 

bestehen innerha lb  von V und W jew eils  d iese lb en  forma- 

len Beziehungen; sofern V und/oder W aus e in e r  Gruppe 

von Wortbildungsmustern b e s te h t ,  genügt es ,  wenn je  ein 

Element der  beiden Gruppen d ie  Bedingung e r f ü l l t ;

b) d ie  ab le i tenden  und d ie  ab g e le i te ten  Wörter der  Wort- 

b i ldungsnus te r  V und W gehören jeweils  zu e i n e r  und der-  

selben Wortklasse; sofern V und/oder W aus e in e r  Gruppe 

von Wortbildungsmustern b es teh t ,  genügt es ,  wenn je  ein 

Element der  beiden Gruppen d ie  Bedingung e r f ü l l t  (nach 

der D ef in i t io n  der beiden ersten  S c h r i t t e  v e rha l ten  s ich  

a l l e  Elemente der beiden Gruppen dann au tom atisch  g le ich )

c) es g ib t  kein Wort, das sowohl in V a l s  auch ln W a l s  

a b le i te n d e s  Wort a u f t r i t t .

Als B e isp ie l  betrachten wir d ie  Gruppen von Wortbildungs- 

mustern der Form

N ♦ ־i ־ ־♦־־  \  •

Nach der  Akademiegrammatik (1080, 334-f. ) g ib t  es insge- 

samt sieben solche Gruppen, d ie  s ich durch d ie  Art der 

in h a l t l i c h e n  Beziehungen voneinander u n te r s c h e id e n .  WirTilman Berger - 9783954792375
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wollen h i e r  d ie  Abgrenzung zwischen ihnen n ic h t  im e in -  

zelnen un te rsuchen .  Da d ie  Bedingungen fü r  d ie  Anwendung 

u n se re s  K ri te r ium s gegeben s ind ,  können wir fo r tan  von 

e i n e m  Wortbildungsmodell

N ♦ - i -  v 4

sprechen .  Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt au f  andrem Wege 

ü b r igens  auch ULUCHANOV (1977, 11).

Wir wollen auch noch zwei B e isp ie le  angebenf in denen 

das K r i te r ium  n ic h t  angewandt werden kann. Das e r s te  Bei- 

s p i e l  b e t r i f f t  d ie  zwei Wortbildungsmuster der G es ta l t

A + - o t - . י— 

Das e ine  Wortbildungsmuster i s t  dadurch gekennzeichnet, 

daß zu Adjektiven A bstrak ta  g e b i ld e t  werden wie z.B. 

pravot , a zu p r 1 a w j . das zweite Wortbilriungsmuster be- 

z i e h t  s ich  hingegen auf Paare von Adjektiven und kőnkre- 

ten Subs tan t iven  wie z.B. * o s t rv j / o s t r ' o t a . Die beiden 

Wortbildungsmuster können n i c h t  in bezug auf den Inha l t  

zusammengefaßt werden, da es zu sämtlichen d re i  Substan- 

t iv e n ,  d ie  mit H i l fe  des zweiten Wortbildungsmusters ge- 

b i l d e t  werden, nämlich zu o s t r * o t a , d o b r 'o ta  und m okr 'o ta . 

j e w e i l s  ein mit H i l fe  des e r s te n  Wortbildungsmusters ge- 

b i l d e t e s  entsprechendes a b s t r a k te s  S ubs tan t iv  g i b t ,  näm- 

l i e h  o s t r o t ' a . d o b ro t 'a  und m okro t 'a . Da d ie  d r i t t e  Be- 

dingung n i c h t  e r f ü l l t  i s t ,  können wir d ie  beiden Wortbil- 

dungsmuster n i c h t  zu einem Wortbildungsmodell zusammen- 

fa sse n ,  sondern jedes  Wortbildungsmuster b i l d e t  ein Wort- 

bi ldungsmodell  für  s ic h .
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Das zweite Beisp ie l  i s t  etwas k o m p l iz ie r te r .  E3 b e t r i f f t  

insgesamt v i e r  Gruppen von Wortbildungsmustern der Form

NB1 ♦ ־i S +- ־  Nf ״ 1

Die v ie r  Gruppen sind jew e ils  durch d ie  folgenden Bedeu- 

tungen gekennzeichnet:

a) Augment a t iva,  z.B. dom/ dom1 In a ;

b) S in g u la t iv a ,  z.B. k a r t *ofel*/ k a r t , o fel i n a ;

c) Bezeichnungen fü r  das F le isch  von Tieren, z.B. 

коп*/коп *ina;

d) verschiedene andere Bedeutungen, d ie  schwer zu s y s t e -  

raatis ieren  sind , z.B. р 'а г и з / пэгиз1ina (* "S ege l /S ege l-

tuch") .

Auf even tue l l  mögliche w eite re  Unter te ilungen  der  v i e r -  

ten Gruppe wollen wir h i e r  n ich t  genauer eingehen. Б3 

i s t  e i c h e r l ic h  möglich, w ei te re  Unter te ilungen  zu d e f i -  

n ie re n ,  doch lassen  s ich  d ie  entstehenden Gruppen von 

Wortbildungsmustem wiederum in bezug auf den In h a l t  

zusammen fa sse n .

Was d ie  oben genannten v ie r  Gruppen angeht,  l ä ß t  s ich  

mit H i l fe  unseres Kriteriums a b l e i t e n ,  daß wir d ie  Grup- 

pen b, с und d in bezug auf den In h a l t  zusammenfassen 

können, daß aber a mit keinem der anderen zusammengefaßt 

werden kann. Dies entnehmen wir e i n e r s e i t s  der Tatsache, 

daß b, с und d niemals nebeneinander Vorkommen, an de re r -  

s e i t s  der  Existenz der folgenden B e isp ie le :

1. Zu dem Wort pës g ib t  es sowohl ein Augmentativum a l s  

auch eine Bezeichnung fü r  Hundefleisch. Beide Wörter l a u -  

ten р з ' Ina (v g l .  ZALIZNAX 1977a, 202).
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2. Zu dem Wort k l r p ' i č  g ib t  es sowohl e in  Augmentativum 

k i r p ' i c i n a  a l a  auch ein Singulativum к і г рі£*іпа (vg־ l .  

ZALIZNJAK 1977a, 203).

3. Zu dem Wort gorb g ib t  ea sowohl ein Augmentativum a l s  

auch e in e  w eite re  Ableitung mit der  Bedeutung "Erhöhung, 

Wölbung". Beide Wörter lau ten  g o r b ' Ina (vg l .  ZALIZNJAK 

1977at 199).

Ala Ergebnis d ie se r  Überlegungen können wir f e s t s t e l l e n ,  

daß wir zwei Wortbildungsmodelle der Form

N ♦ - i n -  Nf1

un te rsche iden  müssen, von denen das eine augmentative 

Bedeutung h a t ,  während im anderen eine  Reihe von anderen 

Bedeutungen zusammen f ä l l t .

5 .3 .  Zur Behandlung der  zusammengesetzten Wörter

Das V e rh ä l tn is  zwischen einem zusammengesetzten Wort und 

seinen Bestandte i len  haben wir in Abschnitt  4 .3 .8 .  n ich t  

a l s  Ableitungsbeziehung beze ichne t .  Die b ishe r  angegebe- 

nen D ef in i t ionen  von Wortbildungsmustern und Wortbildungs 

modellen haben diesen F a l l  daher n ic h t  mit eingeschlossen 

Er l ä ß t  s i c h  aber l e i c h t  in analoger Form behandeln, wie 

das folgende B eisp ie l  z e ig t :

Wir gehen von dem schon in Abschnit t  4 .3 .8 .  genannten 

Wort morech'od aus, das aus m'ore und chod1 i t* zusammen- 

g e s e tz t  i s t .  Das V erhä l tn is  zwischen dem zusammengeaetz- 

ten Wort und seinen B es tand te i len  b esch re ib t  das Wortbil-  

dungsmuster
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zu dem b e i s p ie l s w e i s e  auch das aus p ' o l e  und vod * i t*  zu- 

eammengesetzte Wort 0<זl ev 1od g e h ö r t .  Aus diesem und an- 

deren Wortbildungsmustern kann man wiederum durch Zusam- 

menfassung in bezug a u f  d ie  F lex io n sk la ssen  de r  a b l e i t e n -  

den Wörter,  d i e  Form und den I n h a l t  Wortbildungsmodelle 

b i ld e n .  Das ob ige  Wortbildungsmuster g eh ö r t  dann zum Wort- 

bildungsmodell

N ♦ - 0- / - e -  ♦ V —4 N , .— •  m ו

Ein anderes  B e isp ie l  f ü r  e in  Wortbildungsmodell zur Be-

S c h r e ib u n g  zusammengesetzter Wörter i s t

Präp ♦ N ♦ - £ -  —» A ̂  ,

v g l .  d ie  B e is p ie le  bez/ vod , a / b ez v 'o d n v j , na / gor 1a / n a ^ o r n y j . 

v n u t r 1 l / s u s t ’av/ vr.utr* i s u s t 'a v n v . ļ .

Auf e ine  Art von Wortbildungsmodellen wollen w ir  be- 

sonders h inweisen:  Venn d ie  F le x io n s k la s s e  des zweiten 

B e s ta n d te i l s  au f  d ie  gesamte Zusammensetzung "v e re rb t"  

wird ,  e r g ib t  s ich  bei d e r  Zusammenfassung in bezug auf 

d ie  F lex io n sk la s se  des a b le i ten d en  Wortes e ine  ähnliche  

S i tu a t io n  wie bei  den P rä f ix e n .  Zu dem Wortbildungsmodell

N 4־ - o - / - £ -  ♦ N N

gehören b e i s p ie l sw e is e  l e s / t ,undra/ 1 , e s o t , undra und l e s /  

s te p * / l e s o s t 1 eo*.

Die Abgrenzung des l e tz tg e n a n n te n  Wortbildungsmodells 

von dem Wortbildungsmodell

N + — o—/ —e— + N —♦ N 1 ,~ — ml

zu dem b e is p ie l s w e is e  das aus áferst* und k rv l  , o zusammen-

g e s e tz t e  Wort s e r s t o k r ' v l  g e h ö r t ,  kann in e inze lnen  F ä l

- 212 -
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len  etwas schw ie r ig  werden, und zwar ira allgemeinen dann, 

wenn es s i c h  b e i  dem zweiten B e s t a n d te i l  um ein m askuli-  

nes  S u b s ta n t iv  h an d e l t •  B e is a ie l s w e is e  i s t  be i  i g l o r ' o t  

n i c h t  von vornehere in  k l a r ,  mit H i l f e  welches W ortb i l -  

dungsmodells es aus i g l 1a und r o t  zusammengesetzt i s t .

An d i e s e r  S t e l l e  i s t  d ie  i n h a l t l i c h e  S e i t e  fü r  unsere  

Analyse von en tsch e iden der  Bedeutung. Wir übernehmen d ie  

D e f in i t i o n  de r  n i c h t  ,1vererbenden" Wortbildungsmodelle 

von BLICHARSKI, der  d iesen  Typus a l s  "Zusammensetzung 

mit  g l e i c h z e i t i g e r  N u l l s u f f ig i e ru n g "  behandelt  (v g l .  

BLICHARSKI 1977, 5 8 f . ) :

a) Wenn der  e r s t e  B e s ta n d te i l  ein S u b s ta n t iv  oder ein 

A d jek t iv  i s t ,  l i e g t  dann ein n i c h t  "vererbendes"  W ortb i l -  

dungsmodell vo r ,  wenn das zusammengesetzte Wort T ie re ,  

Menschen oder  Gegenstände b e z e ic h n e t ,  d i e  durch das cha- 

r a k t e r i s i e r t  s in d ,  was der  zweite  B e s ta n d te i l  ausdrück t  

und was der  e r s t e  B e s ta n d te i l  p r ä z i s i e r t .  So bedeu te t  

b e i s p i e l s w e i s e  l g l o r ' o t  "Großmaul11, d .h .  ein "F isch ,  d es -  

sen Mund durch Nadeln c h a r a k t e r i s i e r t  i s t " .

b) Wenn der  e r s t e  B e s ta n d te i l  ein Verbum i s t ,  l i e g t  dann 

ein n i c h t  "vererbendes"  Wortbildungsmodell vor ,  wenn das 

zusammengesetzte Wort einen B e g r i f f  b e z e ich n e t ,  der  durch 

d ie  vom e r s t e n  B e s ta n d te i l  ausgedrück te  T ä t ig k e i t  in Ver- 

bindung mit dem vom zweiten B e s ta n d te i l  ausgedrückten 

Gegenstand c h a r a k t e r i s i e r t  i s t .  So b ed e u te t  b e i s p i e l s -  

weise g o r i c v ' e t  versch iedene Blumen ( u . a .  "L ich tn e lke" ,  

"Adonisröschen") ,  d ie  durch brennende Farben c h a r a k t e r i -  

s i e r t  s ind•
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Der d r i t t e  t h e o r e t i s c h  mögliche F a l l ,  daß d e r  e r s t e  Be- 

s t a n d t e i l  e ine  P rä p o s i t io n  i s t ,  muß n i c h t  w e i te r  e r ö r t e r t  

werden, da n ie  e in  maskulines S u b s ta n t iv  a l s  zw e i te r  Be- 

stand t e i l  vorkommt (v g l .  aber  Wörter wie b e s k r 1vl und 

bezgol ,Qgy.i ) •

In den F ä l l e n ,  in denen d ie  oben angegebene Bedeutung 

n i c h t  vorkomrat und der  zweite B e s ta n d te i l  ein maskulines 

S u b s ta n t iv  i s t ,  l i e g t  ein "vererbendes" Wortbildungsmo- 

d e l l  vo r .  So geh ö r t  b e i s p ie l s w e i s e  ovceb'vk (  -Moschus" ־

ochse" bzw. "Ochse, der  durch gemeinsame Eigenschaften 

mit dem Schaf c h a r a k t e r i s i e r t  i s t " )  zu dem "vererbenden" 

Wortbildungsmodell

N ♦ - 0 - / - e -  ♦ N —* N.

Ebenfa l ls  zu "vererbenden" Wortbildungsmodellen gehören 

d ie  Wörter b e lo k a z !ak ("Weißkosak") und g u l l  *a^-g'orod 

("h ö lze rn es  bewegliches Kampfgerät aus dem M i t t e l a l t e r "  

bzw. "spazierengehende S t a d t " ).

Wenn der  zweite  B e s ta n d te i l  kein maskulines Substan- 

t i v  i s t ,  l ä ß t  s ich  ohne Heranziehung der  i n h a l t l i c h e n  

S e i t e  f e s t s t e l l e n ,  welche Art von Wortbildungsmodell ge- 

geben i s t .  Vgl. d ie  B e i s o ie le  l e s o s t 1 en* und i g l o s 1 e r s t , 

wo im e r s te n  F a l l  d ie  D e k l in a t io n sk la s s e  von stet»* e r h a l -  

ten b l e i b t ,  hingegen im zweiten F a l l  n i c h t  d ie  Deklina- 

t i o n s k la s s e  von š e r s t * . In einem ähnlichen V erh ä l tn is  

stehen b e i s p ie l s w e is e  so rv * ig o lo v 'a  und b o l i g o l ,ov.
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5*4• Zur K l a s s i f i k a t i o n  d e r  Wortbildungsmodelle

In diesem A bschn i t t  wollen wir ze igen ,  in welcher Weise 

s ic h  d ie  Wortbildungsmodelle in Klassen e i n t e i l e n  la s s e n •  

Zur Vorbere i tung  d e r  K l a s s i f i k a t i o n  geben w ir  zunächst 

eine a l lgem eine  C h a r a k te r i s t i k  des Systems d e r  W ortb i l -  

dungsmodelle: Jedes  Wortbildungsmodell,  das n ichtzusam- 

mengesetzte Wörter b e t r i f f t ,  l ä ß t  s i c h  a l s  Punktion a u f -  

fa ssen ,  d ie  a u f  e in e r  Teilmenge der  Menge a l l e r  Wörter 

o p e r i e r t  und Jedem Element d e r  Teilmenge ein Wort zuw eis t .  

Die Wortbildungsmodelle,  d i e  zusammengesetzte Wörter be-  

sch re iben ,  la ssen  s i c h  entsprechend a l s  z w e i s t e l l i g e  

Punktionen a u f f a s s e n .  -  Diese E igenscha f t  der  W ortb i l -  

dungsmodelle e r g ib t  s i c h  dadurch, daß w ir  n i c h t  d ie  Zu- 

aammenfassung von Wortbildungsmustern zugelassen haben, 

in denen dasse lbe  Wort a l s  a b le i t e n d e s  Wort vorkommt.

Die I n t e r p r e t a t i o n  d e r  Wortbildungsmodelle a l s  Funk- 

tionen kann a l l e r d i n g s  nur  mit  gewissen Einschränkungen 

verwendet werden, da d ie  Teilmengen, a u f  denen gewisse 

Wortbildungsmodelle d e f i n i e r t  s in d ,  von einem W ortb i l-  

dungsmodell zum anderen v a r i i e r e n .  So l ä ß t  s ic h  das 

Wortbildungsmodell

N ♦ -ov-  - 4  Aj

b e i s p ie l s w e is e  bei  weitem n i c h t  au f  a l l e  S ubs tan t ive  an- 

wenden, sondern nur a u f  e ine  Teilmenge de r  Menge a l l e r  

S u b s tan t iv e .  Diese Teilmenge i s t  vom Wortbildungsmodell 

s e lb s t  abhängig und kann nur in bezug a u f  d ie se s  d e f i n i e r t  

werden. -  Diese S c h w ie r ig k e i t ,  d ie  s ich  be i  d e r  I n t e r p r e -  

ta t io n  von Wortbildungsmodellen a l s  Funktionen e r g ib t ,
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müssen wir im folgenden im Auge b eh a l ten ,  wenn w ir  e i n i -  

ge allgemeine Eigenschaften von Punktionen verwenden wol- 

le n ,  um Aussagen Uber Wortbildungsmodelle zu t r e f f e n •

Wie bei Punktionen ü b l ich ,  können wir auch b e i  den 

Wortbildungsmodellen Verknüpfungen zwischen Wortbildungs- 

modellen d e f in ie re n .  Das "Produkt" zweier Wortbildungs- 

modelle i s t  das Wortbildungsmodell, das e n t s t e h t ,  wenn 

man d ie  betreffenden Wortbildungsmod e i l e  nacheinander 

anwendet. Diese D ef in i t ion  i s t  nur dann s i n n v o l l ,  wenn 

der Wertebereich des ers ten  Wortbildungsmodells im Defi-  

n i t io n e b e re ic h  des zweiten e n th a l ten  i s t .  Das durch d ie  

Verknüpfung entstehende Wortbildungsmodell kann mit eine® 

ex is t ie rend en  Wortbildungsmodell i d e n t i s c h  s e i n ,  doch 

es kann ebensowohl ein Wortbildungsmodell e n ts te h e n ,  

das in der Sprache n ich t  b e leg t  i s t .

B e isp ie le  :

1. Die Verknüpfung der Wortbildungsmodelle

N ♦ -óv- — A ן

und A ♦ - з с ік -  — N ,
־  —  no

e r g ib t  das Wortbildungsmodell

N ♦ -ovsč ik  N_, .־׳־ י ’ ־  m2

Dieses Wortbildungsmodell kommt t a t s ä c h l i c h  vor ,  vg l .  

die Wortpaare gaz/ gazovsc ' ik und l e 3/ 1esoѵ эс ' i k .

2. Die Verknüpfung der Wortbildungsmodelle
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e r g i b t  das Wortbildungsmodell

N + - i s t i -  —» , 

das im Russischen zumindest b i s  j e t z t  n ic h t  b e le g t  i s t .

Die Verknüpfung von Wortbildungsmodellen e r f ü l l t  d ie  

Bedingung der  A s s o z i a t i v i t ä t .  Als "Einselement" im Sinne 

der  mathematischen Gruppen th e o r ie  kann man d ie  I d e n t i t ä t s  

funk tion  ansehen, d ie  jedem Wort wieder s ich  s e l b s t  zu- 

o rd n e t .  Schwierig i s t  hingegen d ie  D ef in i t io n  von " In ve r -  

sen" im Sinne der Gruppen th e o r ie ,  d .h .  d ie  D e f in i t io n  

von Wortbildungsmodellen, d ie  mit gegebenen Wortbildungs- 

modellen verknüpft  d ie  Id e n t i t ä t s fu n k t io n  ergeben.

Wir können unschwer f e s t s t e l l e n ,  daß es zu e in e r  Reihe 

von WortbildungsTiodellen ohnehin keine " inversen" Wort- 

b i ldungsmodelle  geben kann, weil bestimmte Aff ixe ,  d ie  

einmal an e ine  Basisform g e tre ten  s ind ,  n ic h t  wieder ge- 

t i l g t  werden können, auch wenn die durch die  Aff ig ierung 

en ts tandene  neue Basisform s ich  ve ränder t .  Dies g i l t  b e i -  

s p ie l s w e is e  fü r  das Wortbildungsmodell

A ־*י - s t v -  —* N - ,—— m

denn es g i b t  keine Veränderung der  Basisform, bei  der

das A ff ix  - s t v -  g e t i l g t  werden kann.

Doch auch dann, wenn d ie s e r  F a l l  n i c h t  e i n t r i t t ,  e r -  

geben s i c h  S chw ier igke iten ,  d ie  mit der  Festlegung des 

D e f in i t io n s b e re ic h s  zu tun haben. Während d ie  D e f in i t io n s  

bere iche  immer auf Wortklassen bezogen s ind ,  beziehen 

s ich  d ie  Wertebereiche au f  F lex ionsk lassen .  Bei der  Ver- 

knüpfung von Wortbildungsmodellen kann deshalb  nie  der 

F a l l  e i n t r e t e n ,  daß das durch d ie  Verknüpfung en ts tehen -Tilman Berger - 9783954792375
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de Wortbildungsmodell d ie  I d e n t i t ä t s f u n k t i o n  i s t ,  die 

e ine  Wortklasse in s ich  s e l b s t  ü b e r f ü h r t .  Das durch d ie  

Verknüpfung en ts tehende  Wortbildungsmodell kann aber sehr 

wohl e ine  F lex io n sk la s se  in s ich  über füh ren .  Vgl. dazu 

das fo lgende B e is p ie l :

Die Verknüpfung der beiden Wortbildungsmodelle 

N ♦ -i- —* V4 

und V —V N«Ш ו

e r g i b t  das Wortbildungsraodell

das d ie  S u b s tan t ive  der  D e k l in a t io n sk la s se  ml in sich 

ü b e r f ü h r t .

Unter Berücksichtigung der  genannten Probleme d e f in i e -  

ren wir nun:

Ein Wortbildungsmodell W h e iß t  1 i n v e r t i e r b a r 1, wenn es 

mindestens ein Wortbildungsmodell V g i b t ,  so daß d ie  Ver- 

knüpfung von V und W eine F lex io n sk la s se  auf s i c h  s e lb s t  

a b b i l d e t .  Das Wortbildungsmodell V sowie andere Wortbil- 

dungsmodelle mit denselben E igenschaften  heißen zu W 

* i n v e r s e ' Wortb i ldungsmodelle.

Zusammenfassend können wir f e s t s t e l l e n ,  daß d ie  Men- 

g3 a l l e r  Wortbildungsmodelle zusammen mit d e r  Verknüpfung 

von Wortbildungsmodellen keine "Gruppe” im mathematischen 

Sinne b i l d e t :  Das A sso z ia t iv g ese tz  i s t  e r f ü l l t ,  und es 

g i b t  e in  Einselement,  aber  nur ein T e i l  der  Wortbildungs- 

modelle i s t  i n v e r t i e r b a r .  In der  Mathematik wird eine 

Menge, d ie  d ie s e  Eigenschaften h a t ,  a l s  "Monoid” bezeichnet .Tilman Berger - 9783954792375
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Im nächsten  S c h r i t t  wollen wir nun versuchen ,  in n e r -  

h a lb  de r  Menge a l l e r  Wortbildungsmodelle e ine  Teilmenge 

anzugeben, aus deren Elementen man durch suk zess iv e  Ver- 

knüpfung säm tl iche  Wortbildungsmodelle gewinnen kann•

Die Elemente d i e s e r  Teilmenge wollen w ir  a l s  1einfache* 

Wortbildungsmodelle beze ichnen .  Wir d e f in i e r e n  s i e  f o l -  

gen dermaßen :

Ein Wortbildungsmodell W s o l l  a l s  , e infach* beze ichnet  

werden, wenn es e ine  d e r  beiden folgenden Bedingungen 

e r f ü l l t :

a)  W l ä ß t  s ich  n ic h t  a l s  Verknüpfung zweier ande re r  Wort- 

b i ldungsm odelle  d a r s t e l l e n ;

b) wenn es e ine  Verknüpfung zweier Wortbildungsmodelle 

Wļ und Wg g i b t ,  d ie  mit W i d e n t i s c h  i s t ,  so i s t  W1 oder 

Wg i n v e r t i e r b a r •

B e i s p ie le :

1• Das Wortbildungsmodell

V + - i v a - / - v v a -  —>

i s t  e in fa c h ,  weil es au f  ke ine  Weise a l s  Verknüpfung zweier 

ande re r  Wortbildung3modelle d a r g e s t e l l t  werden kann.

2. Das Wortbildungsmodell

V ♦ -n- —  Aļ (1)

i s t  e in fa c h .  Es i s t  zwar möglich, d i e s e s  Wortbildungsmo- 

d e l l  a l s  Verknüpfung d e r  beiden Wortbildungsmodelle

V -  Nm1 (2) 

und N ♦ -n - A 3 <־־*  ) (ן 

d a r z u s t e l l e n ,  doch i s t  das Wortbildungsmodell (2) in v e r -Tilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



t i e r b a r  (v g l .  oben S. Л*Н), und auf d ie s e  Weise i s t  d ie  

oben angegebene Bedingung b e r f ü l l t .

3• Das Vortbildungsmodell

N + -c ik  N ------ כש-

i s t  n ic h t  e in fach ,  weil es a l s  Verknüpfung von

d a r g e s t e l l t  werden kann und keines d i e s e r  beiden Wortbil-  

dungsmodelle in v e r t i e rb a r  i s t .

Mit H i lfe  des zweiten B e isp ie ls  l ä ß t  s ich  auch e r l ä u -  

te rn ,  zu welchem Zweck d ie  Bedingung b e in g e fü h r t  worden 

i s t :  Das Wortbildungsmodell (3) l ä ß t  s ich  näirlich a l s  

Zusammensetzung de9 Wortbildungsmodells (1) mit dem Wort- 

bildungsmodell

N .  - i -  V4

d a r s t e l l e n .  Würde man Bedingung b weglassen, so könnte 

man weder das Wortbildungsmodell (1) noch das Wortbil-  

dungsmodell (2) a ls  e infach  bezeichnen, da beide s ich  

a l s  Verknüpfung von Wortbildungsmodellen d a r a t e l l e n  l a s -  

sen. A ndererse i ts  könnte man aber auch ke ine  anderen e in -  

fachen Wortbildungsmodelle angeben, aus denen man d ie  

beiden Wortbildungsmodelle (1) und (3) zusammensetzen 

könnte. Diese Schwierigkeiten werden durch d ie  Einführung 

von Bedingung b b e s e i t i g t .

Die einfachen Wortbildungsmodelle werden im folgenden 

im M itte lpunkt unseres In te re s s e s  s tehen .  A lle  übrigen 

Wortbildungsmodelle bezeichnen wir a l s zusammengesetzt״  ',  

wobei d ie s e r  Terminus n ic h t  mit dem der  ' zusammengesetz-
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ten W örter1 verw echse l t  werden d a r f .  Innerhalb  der  Menge 

a l l e r  zusammengesetzten Wortbildungsmodelle u n te r s c h e i -  

den w ir  wiederun zwei Teilmengen:

1. Ein Wortbildungsmodell W h e iß t  dann *echt zusammenge- 

s e tz t*  aus den Wortbildungsmodellen Ŵ und Wg, wenn es 

zu jedem Wort C, das mit H i l f e  von W von einem Wort A 

a b g e l e i t e t  i s t ,  e in  Wort В g i b t ,  so daß В mit H i l fe  von 

Ŵ von A und С mit H i l fe  von Ŵ von В a b g e le i t e t  i s t .

2. A lle  übrigen  Wortbildungsmodelle heißen •unecht zusam- 

m en gese tz t ••

B e i s p ie le :

1. Das Wortbildungsmodell

N ♦ - a t e -

i s t  ech t  zusammengesetzt aus den Wortbildungsmodellen 

N ♦ *at* —* Aj

und A ♦ - e -  —* Vļ .

Zu dem oben genannten Wortbildungsmodell gehören nämlich 

d ie  d r e i  Wortpaare к •osmy/ ko sm 'a te t* « v 'o l o s / v o lo s 'a t e t*  

und br,1 ,ucho/ b r ju c h ^ a te t* . und in a l l e n  d r e i  Fällen e x i -  

s t i e r t  e in  A djek t iv ,  das in der A ble i tungsket te  d ie  m i t t -  

l e r e  P o s i t io n  einnimmt: kosm'aty.j. v o lo s 'a tv . ļ . b r ļu c h ’atv . ļ .

2. Das Wortbildungsmod e l l

N ♦ -j_an_ikã —> Nm̂  

i s t  unecht zusammengesetzt aus den Wortbildungsmodellen
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Es g ib t  zwar Ableitungsketten wie v ^ l o s / volos.lan "0.1/  

volosļan , ik oder konopl.1 'a/konopl.1 , any j / konopl.l , a n ik « 

aber zu dem Wortpaar n 1iv a / niv.ļan1 ik g ib t  es kein  Adjek- 

t i v  *niv.jan 10.1 (bzw. *nivj , anyj oder *n * iv.lanyj ) .

Die echt zusammengesetzten Wortbildungsmodelle sind 

gewissermaßen "redundant", d .h .  wir müssen s i e  n ic h t  ge- 

sondert  an a ly s ie ren ,  weil ih re  Eigenschaften schon durch 

eine Beschreibung der Wortbildungsmodelle e r f a ß t  s ind ,  

deren Verknüpfung s ie  d a r s t e l l e n .  Demgegenüber kann man 

bei den unecht zusammengesetzten Wortbildunçsraodellen 

zwar vermuten, daß eine ähnliche  F e s t s t e l lu n g  g i l t ,  d ie -  

se Vermutung muß aber in jedem E in z e l f a l l  noch nachgeprüft 

werden.

Zum Abschluß d ieses  Abschnitts  s e i  noch kurz darauf 

hingewiesen, daß s ich  eine ähnliche Zerlegung von Wort- 

bildungsmodellen bzw. Affixen auch in e in e r  von ZASORINA 

herausgegebenen Monographie f in d e t ,  a l l e r d i n g s  ohne daß 

genaue K r i te r ie n  für d iese  Zerlegung angegeben werden 

(vg l .  dazu ZASORINA 1979, 7 d f f . ) .  Die Autoren d ie s e r  Mo- 

nographie, d ie  von einem anderen A b le i tu n g ab eg r i f f  aus-  

gehen a l s  wir,  gelangen im Laufe der  Analyse zu , Forman- 

t e n 1, d ie  zum Teil  nur aus einem Phonem bestehen .  Es wür- 

de den Rahmen d ie se r  Arbeit  sprengen, wenn wir genauer 

auf d ie  Konzeption ZASORINAs und d ie  mit ih r  verbundenen 

Vor- und Nachteile  eingehen wollten.
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6• V i e r t e r  S c h r i t t  der  Analyse: Beschreibung des Akzent- 

systems

In den vorangehenden Abschnitten haben wir g e z e ig t ,  wie 

das Wortbildungssystem des Russischen mit H i l fe  der  Ab- 

le i tu n g sb ez leh u n g  und der  Wortbildungsmodelle b e sc h r fe -  

ben werden kann• Wir wollen nun darangehen, das Akzent- 

system des Russischen auf  der  Grundlage d i e s e r  D a r s te l -  

lung  des Wortbildungssystems zu beschreiben• Wir gehen 

dabei  von der  Hypothese aus, daß zwischen Wortbildung 

und Akzentuation ein Zusammenhang b e s te h t ,  d . h . ,  daß 

s ic h  das Akzentverhalten e ines a b g e le i te te n  Wortes auf  

gewisse ,  noch näher zu de f in ie rende  Eigenschaften des 

jew e i l igen  ab le i tenden  Wortes und des jew e ils  in Frage 

kommenden Wortbildungsmodells zurückfiihren l ä ß t •

In A bschn i t t  6 .1 .  wollen wir zunächst e in  Modell vor-  

s t e l l e n ,  in dem den zur Beschreibung des Wortbildungs- 

systems verwendeten Begriffen akzento logische Äquivalen- 

t e  zugeordnet werden. Dieses Modell i s t  sehr allgemein 

f o rm u l i e r t  und fü h r t  n ic h t  unm it te lba r  zu einem Verfah- 

r e n ,  mit dessen H i l fe  d ie  p o s tu l i e r t e n  akzentologischen 

Eigenschaften  von Wörtern und Wortbildungsmodellen auch 

t a t s ä c h l i c h  e r m i t t e l t  werden können.

In A bschn i t t  6 .2 .  wollen wir versuchen, d ie se  Aufga- 

be in e ine  Reihe von einfacheren Problemen au fzu g l iede rn ,  

d ie  nacheinander behandelt  werden können. In Abschnitt

6 .3 .  werden wir uns dem zen tra len  Problem der Analyse, 

nämlich der  akzentologischen K la s s i f ik a t io n  der unabge- 

l e i t e t e n  Wörter, zuwenden und zunächst e in ige  a l lgem ei-  

ne Überlegungen über mögliche K la s s i f ik a t io n sv e r fa h re n
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a n s t e l l e n .  Das von uns ausgewählte Verfahren wollen wir 

s c h l i e ß l i c h  in Abschnitt  6.4■• v o r s t e l l e n .  Dort werden 

wir d ie  ers ten  S c h r i t t e  der Analyse am B e isp ie l  der  un- 

ab g e le i te te n  Substantive  i l l u s t r i e r e n .

Die Ergebnisse der Analyse fUr diesen T e i lb e re ic h  

führen wir im IV. Kapitel  v o l l s tä n d ig  au f .  Wie schon 

in der  E in le i tung  erwähnt, würde d ie  D ars te l lung  und 

Analyse des gesamten Akzentsystems den Rahmen d i e s e r  

Arbeit  sprengen. Wir haben uns deshalb fü r  den Bereich 

der Substan t ive  entschieden, weil d ie  Anzahl der  unab- 

g e l e i t e t e n  Substantive  d ie  der unabge le i te ten  Wörter 

anderer Wortklassen bei weitem ü b e r t r i f f t ,  so daß eine 

Analyse der denominalen Derivation einen umfassenderen 

Überblick ermöglicht a l s  d ie  Analyse anderer  Bereiche. 

Darüberhinaus b e t r i f f t  d ie  diachrone Betrachtung der 

Derivation bei  DYBO (1981) f a s t  a u s s c h l i e ß l ic h  d ie  De- 

r iv a t io n  von Substantiven und Adjektiven, was fü r  einen 

Vergleich güns t ig  i s t .

Wir beschließen d ie  D ars te l lung  des v ie r ten  Analyse- 

s c h r i t t s  mit einem Ausblick in Abschnitt  6 .5 .

6 .1 .  Ein Modell zur Beschreibung des D er iva t ionsakzen ts

Im e rs ten  S c h r i t t  unserer  Analyse haben wir jedem Wort 

eine C h a ra k te r i s t ik  zugeordnet, d ie  das Akzentverhalten 

d ie ses  Wortes in der Flexion besch re ib t  (v g l .  Abschnit t  

3 - 3 . ) .  Mit H il fe  d ie se r  C h a ra k te r i s t ik  i s t  e ine  d i s ju n k -  

te  K la s s i f i z ie ru n g  a l l e r  Wörter des Russischen gegeben: 

Jedes Wort gehört  zu einem und nur einem Akzentschema. 
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Wörter, deren Betonung schwankt, so a l s  ob mehrere v e r -  

schiedene  Wörter g le ic h e r  Bedeutung vorlägen ,  d ie  v e r -  

schiedenen Akzentschemata zugeordnet werden können• Wir 

sagen a lso  n i c h t ,  daß das Wort obscina zwischen den Ak- 

zentschemata a^ und a^ schwankt, sondern wir u n te r s c h e i -  

den zwei Wörter *obscina  ̂ und oibscVinag ״

Im Sinne der  oben a u f g e s te l l t e n  Hypothese nehmen wir 

nun an, daß d ie  Zuordnung a b g e le i t e t e r  Wörter zu Akzent- 

schemata n i c h t  v ö l l ig  w i l lk ü r l i c h  e r f o l g t ,  sondern daß 

s i e  von gewissen Eigenschaften der jew e ils  ab le i tenden  

Wörter und der  in Frage kommenden Wortbildungsmodelle 

abhängig i s t •  Da wir uns vorgenomraen haben, in der Ana- 

ly s e  den D er ivat ionsakzent  und den F lexionsakzent soweit 

wie möglich voneinander zu trennen, wollen wir davon aus-  

gehen, daß d ie  betreffenden Eigenschaften der a b l e i t e n -  

den Wörter n ic h t  d i r e k t  aus den Akzentschemata der a b l e i -  

tenden Wörter g e fo lg e r t  werden können und daß wir s ie  

noch e r m i t t e ln  müssen.

Wir nehmen deshalb an, daß es neben der E in te i lung  

in Akzentschemata noch eine E in te i lu ng  in 1Akzentklassen 1 

g i b t .  Eine , Akzentklasse1 umfaßt a l l  d ie jen igen  Wörter, 

deren säm tl iche  Ableitungen s ich  in bezug auf den Akzent 

j e w e i l s ,  d .h .  in Abhängigkeit von den Wortbildungsraodellen, 

in g l e i c h e r  Weise verha l ten•  Die Akzentklassen, d ie  uns 

n a t ü r l i c h  v o re r s t  unbekannt s ind ,  werden von uns im Ge- 

gensa tz  zu den Akzentschemata mit Großbuchstaben bezeich-  

n e t ,  damit s i e  auf keinen F a l l  mit den Akzentscheraata 

verw echse lt  werden.
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Weiterhin ordnen wir jedem Wortbildungsmodell zwei 

Funktionen zu• Die e r s t e  d i e s e r  Funktionen bezeichnen 

wir a l s  ,AkzentSchemafunktion״ (im weiteren  AS-Funktion), 

d ie  zweite a l s  ,Akzentklassenfunktion 1 (im w eiteren  

AK-Funktion). Die AS-Funktion e ines  Wortbildungsmodells 

b e s c h re ib t ,  welchem Akzentschema das a b g e l e i t e t e  Wort -  

in Abhängigkeit von der Akzentklasse des ab le i ten d en  

Wortes -  zugeordnet wird, d ie  AK-Funktion e in e s  W ortbil-  

dungsmodells besch re ib t  entsprechend, welcher Akzentklas- 

se das a b g e le i t e t e  Wort jew e i ls  angehört .  Beide Funktio- 

nen sind im allgemeinen e i n s t e l l i g ,  d .h .  a l s  Variable  

t r i t t  nur d ie  Akzentklasse des ab le i tend en  Wortes auf .

Den Wortbildungsmodellen, d ie  d ie  Bildung zusammengesetz- 

t e r  Wörter beschreiben, ordnen wir z w e i s t e l l i g e  Funktio- 

nen zu«

Im folgenden wollen wir d ie  b ish e r  e ing e füh r ten  B eg r i f -  

fe  anhand eines  f r e i l i c h  sehr  e ingeschränkten  B e isp ie ls  

e r lä u te rn  :

Zu dem Wortbildungsmodell

N ♦ -ov- A1

gehören u n te r  anderem die Wortpaare mak/ m’akow.־; « metr/  

metr ' o w j  und gnezd , o/ gnezdov^ j « Da d i e  d r e i  a b g e le i t e -  

ten Adjektive zu un te rsch ied l ichen  Akzentschemata gehö- 

ren ,  müssen auch die Akzentklassen der a b le i ten d en  Wör- 

t e r  verschieden se in .  Wir nennen die  Akzentk lasse ,  zu 

der  так gehör t ,  A, metr s o l l  zur Akzentklasse В gehören, 

und gnezd, o zu C.
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Aufgrund d i e s e r  Festlegung können wir über d ie  AS- 

Funktion aussagen, daß s ie  u n te r  anderem d ie  folgenden 

Zuord nun gen vorn iramt:

A - a «-־ 2

С — * b

über  d ie  AK-Funktion l ä ß t  s ich  weniger aussagen. Um s ie  

zu u n te rsuchen ,  müssen wir Wörter b e t ra ch ten ,  d ie  von 

den a b g e le i t e t e n  Wörtern m 'a k o w j , metr'ovv.ļ und gnezdov*o; 

a b g e l e i t e t  s ind .  Wenn wir b e isp ie lsw e ise  d ie  d r e i  Wörter 

m'akovka. m e t r1ovka und gnezd'ovka mite inander v e r g le i -  

chenf 80 s t e l l e n  w ir  f e s t ,  daß m'akow.l n ic h t  derselben 

Akzentklasse  angehören kann wie m e tr ' o w j  und gnezdov'o 

da das von m 'akow j a b g e le i t e t e  Wort m'akovka zum Akzent- 

schema ag geh ö r t ,  und n ic h t  wie d ie  beiden anderen zum 

Akzentschema a ļ# Hieraus können wir w e i te r  fo lg e rn ,  daß 

d ie  AK-Funktion des Wortbildungsmodells

N ♦ -ov- — * A1

au f  так angewandt zu einem anderen Ergebnis fü h r t  (nämlich 

zu de r  Akzentklasse von m'akovy.1) a l s  au f  metr und gnezd '0 

angewandt.

Das soeben angeführten B e isp ie l  mag den Eindruck e r -  

wecken, a l s  s e i  es möglicherweise re c h t  e in fach ,  d ie  Ak- 

zen tk la s sen  von Wörtern und d ie  den Wortbildungsmodellen 

zugeordneten Funktionen zu e rm i t t e ln .  D ieser  Eindruck 

i s t  f a l s c h .  Wenn wir uns wie in dem B eisp ie l  e i n  

Wortbildungsmodell vornehmen, so kommen wir ohne größere
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Schwierigkeiten  zu e i n e r  v o r lä u f ig e n  akzento logischen 

K la s s i f i k a t i o n  a l l e r  Wörter, d ie  a l s  a b le i t e n d e  Wörter 

d i e s e s  Wortbildungsmodells Vorkommen. B e isp ie lsw e ise  e r -  

geben s ic h  bei  dem Wortbildungsmodell

N ♦ -ov- י—   Aļ

insgesamt sechs Klassen , j e  nachdem, ob das a b g e le i t e t e  

A d jek t iv  zum Akzentschema b (z .B . g n e z d o v 'o j ) .  a^ (z .B. 

m e t r fovyj ) ,  a £ (z .B. m’akovy.j) .  a^ (z .B .  t j  1ubingovy.1 ) .  

a^ (z .B .  3 , agovn ikow.i ) oder a^ (z .B .  p 1 asorotnikow.1 ) 

g e h ö r t .  Es i s t  aber n i c h t  möglich, d i e s e  Klassen , d ie  

s ich  anhand e ines  e inz igen  Wortbildungsmodells ergeben, 

mit den AkzentklasFen überhaupt g l e i c h z u s e tz e n ,  und es 

i s t  auch n i c h t  ohne w e i t e r e s  möglich, d ie  K l a s s i f i k a t i o -  

nen, d ie  zu zwei verschiedenen Wortbildungsmodellen ge- 

hören, zueinander in Beziehung zu s e tz e n .  Oft haben die 

Mengen von Wörtern, d ie  a l s  a b le i t e n d e  Wörter mehrerer 

bestimmter Wortbildungsmodelle Vorkommen, keine  oder nur 

wenige Elemente gemeinsam. Dies sehen w ir ,  wenn wir b e i -  

sp ie l s w e is e  das Wortbildungsmodell

N + - .,ļan in -  —4 N ן

mit dem oben genannten Wortbildungsmodell ve rg le ichen .

Es g i b t  nur sechs S u b s ta n t iv e ,  d ie  b e i  beiden Wortbil- 

dungsmodellen a l s  a b le i t e n d e  Wörter a u f t r e t e n .  Vgl. die 

B e isp ie le  g 'o ro d / gorodov 'o .l / goroz*an in . dvor/ d v o r ' o w j /  

dvor.ļan 1 i n . mir/ mirov'o.'ļ/ mir.ļ Tan in . p *ole/ po lev 'o . i /  

pol j 1a n in . po lk /po lkov 'o . ļ / p o lc fa n in . p o s  ' ё10 к / тюзе1 к ' 0ѵу;1 /  

posel* с *anin. Obwohl wir anhand d i e s e r  B e isp ie le  sogar 

e ine  Regel fü r  d ie  Betonung mancher S u b s ta n t iv e  auf
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- j a n in a u f s t e l l e n  können (wenn -07*0,1, dann - j , a n in ) ,  

so e r s c h e in t  es doch gewagt, a n g e s ic h ts  der  sehr  k le inen  

Schnittraenge Aussagen über  das g e g e n s e i t ig e  V erhä l tn is  

d e r  beiden Wortbildungsmodelle zu t r e f f e n .

Wir hoffen* an diesem B e i s p ie l  g e z e ig t  zu haben, daß 

s ic h  aus der  r e c h t  a l lgem einen D e f in i t io n  des Akzentmo- 

d e l l s  n i c h t  u n m i t te lb a r  e in  Verfahren zur E rm it t lung  der  

Akzente igenschaf ten  e r g i b t .  Es i s t  noch n i c h t  einmal kla: 

ob unsere  Aufgabe e ine  e in d e u t ig e  Lösung b e s i t z t  oder 

möglicherweise mehrere g l e i c h b e r e c h t i g t e  Lösungen. In 

den folgenden Abschnit ten  wollen w ir  a u s f ü h r l i c h e r  au f  

d ie  Probleme eingehen, d i e  mit de r  E rm it t lung  der  Akzent- 

e igenschaf ten  von Wörtern und Wortbildungsmodellen v e r -  

bunden s ind .

6 .2 .  Überlegungen zur  Vereinfachung d e r  Akzentanalyse

In diesem Abschnit t  wollen wir in d r e i  S c h r i t t e n  d ie  uns 

g e s t e l l t e  Aufgabe v e re in fach e n .  Zunächst wollen wir d ie  

Analyse der  * e in s tu f ig e n '  Ableitungen (zur  D e f in i t io n  

d ie s e s  B e g r i f f s  s . u . )  von der  der  übrigen Ableitungen 

t rennen ,  dann wollen w ir  ze igen ,  a u f  welche Weise d ie  

Unterscheidung zwischen einfachen und zusammengesetzten 

Wortbildungsmodellen f ü r  d ie  Analyse g en u tz t  werden kann. 

Im d r i t t e n  S c h r i t t  wollen wir uns s c h l i e ß l i c h  der  Frage 

zuwenden, wie die p a r a l l e l e n  Wortreihen und d ie  g l e i c h -  

rangigen Paare in u n s e re r  Analvse b e r ü c k s i c h t ig t  werden 

können.
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Kommen wir zum ers ten  S c h r i t t .  Die meisten Wortbil-  

dungsmodelle können sowohl auf  unabe^eleitete a l s  auch 

auf a b g e le i t e t e  Wörter angewandt werden. Zwischen den 

beiden Typen von ab le i tenden Wörtern b e s teh t  aber im 

Hinblick auf den Akzent ein en tsche idender  Unterschied, 

den wir am Beispie l  des Wortbildungsmodells

N ♦ —ov-/-qv— —» A ן

e r läu te rn  wollen. Wenn ich b e isp ie lsw e ise  das Akzentver- 

ha l ten  des Wortes tn’ak o w i  untersuche ,  das von dem un- 

ab g e le i te te n  Wort так a b g e le i t e t  i s t ,  so habe ich es 

mit zwei Unbekannten zu tun, nämlich mit der Akzentklas- 

se des Wortes так und der AS-Funktion des Wortbildungs־ 

modelis. Untersuche ich hingegen das Akzentverhalten des 

Wortes versk 1o w j t das von v e r s ,ok a b g e l e i t e t  i s t ,  so 

kommt eine weitere  Unbekannte hinzu, und zwar d ie  AK- 

Funktion des Wortbildungsmodells

N ♦ -k - , N <־-   .— m נ

Die Anzahl der Unbekannten s t e i g t  entsprechend, wenn ein 

Wort in mehr a l s  zwei Stufen von einem anderen Wort ab- 

g e l e i t e t  i s t .  Vgl. d ie  Reihe vod 1 l t * / orovod 1 l t * / provodn 10 ן, / 

provodn 1 ik / provodnik ' o w j .

Aus dem Gesagten f o lg t ,  daß es s i c h e r l i c h  s innvo l l  

i s t ,  d ie  Analyse zunächst einmal auf d ie jen igen  Fä l le  

einzuschränken, in denen Wortbildungsmodelle au f  unab- 

g e l e i t e t e  Wörter angewandt werden. Zu diesem Zweck füh- 

ren wir zwei neue B egriffe  ein:
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Gegeben s e i  e in  Wortbildungsmodell W und d ie  zu diesem 

Wortbildungsmodell gehörende Menge von Wortpaaren Aļ/®ļ 

mit der  E igenschaf t ,  daß jew e i ls  mit H i l fe  von W von 

a b g e l e i t e t  i s t .  Wir bezeichnen a l s  * e in s tu f ig e 1 

Ableitung bezüglich W, wenn Â  ein u n ab g e le i te te s  Wort 

i s t ,  und entsprechend a l s  *mehrstufige1 Ableitung bezüg- 

l i e h  W, wenn Â  ein a b g e le i t e t e s  Wort i s t .

In diesem Sinne hande lt  es s ich  bei den Adjektiven 

m 'akow j und metr *owj um e in s tu f ig e  Ableitungen bezüg- 

l i e h  des Wortbildungsmodells

N ♦ - o v - / - e v -  Â

und bei  versk *owj und provodn ik *owj um mehrstufige Ab- 

le i tungen  bezüglich desselben Wortbildungsmodells•

Es se i  besonders darau f  hingewiesen, daß ein gegebe- 

nes a b g e le i t e t e s  Wort immer nur in bezug auf ein Wortbil-  

dungsmodell e in s tu f ig  se in  kann, aber n ic h t  abso lu t•  Zu 

jedem a b g e le i te te n  Wort l ä ß t  s ich  nämlich ein Wortbil- 

dungsmodell angeben, bezüglich  dessen es e in s tu f ig  i s t 9 

da j a  jedes a b g e le i t e t e  Wort a l s  Ableitung von mindestens 

einem unabge le i te ten  Wort aufgefaß t  werden kann• Beispie ls-  

weise i s t  v e r šk *owj eine  e in s tu f ig e  Ableitung von verch 

bezüglich  des Wortbildungsmodells

N + -kov-  —¥ A .ן .

Wenn wir die e in s tu f ig e n  und d ie  mehrstufigen Ablei- 

tungen bei  de r  Analyse voneinander t rennen,  so e rg ib t  

s i c h  folgende S i tu a t io n :  Im e rs ten  Durchgang der Analyse

Tilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



- 232 -

der  s ic h  b e i  a l l e n  Wortbildungsmodellen a u f  d ie  e i n s t u f i -  

gen Ableitungen b esch ränk t ,  e r h a l te n  wir d ie  Akzentklas- 

sen der  u n a b g e le i t e te n  Wörter und die AS-Funktionen. In 

einem zweiten Durchgang können dann d ie  Akzentklassen der 

a b g e le i t e t e n  Wörter und d ie  AK-Punktionen e r m i t t e l t  wer- 

den. Wir wollen an d i e s e r  S t e l l e  noch n i c h t  d a rau f  e in -  

gehen, wie d ie  beiden Tei le  der  Analyse konkre t  aussehen, 

und wollen uns dem zweiten S c h r i t t  zur  Vereinfachung der 

Analyse zuwenden•

Wesentlich f ü r  den zweiten S c h r i t t  i s t  d ie  Unterscheidung 

zwischen e infachen und zusammengesetzten Wortbildungsmodel- 

l e n .  Wie wir l e i c h t  f e s t s t e l l e n  können, e n t s p r i c h t  der Ver- 

knüpfung von Wortbildungsmodellen auch eine entsprechende 

Operation be i  den ihnen zugeordneten Punktionen• Wenn das 

Wortbildungsmodell W dadurch e n t s t e h t ,  daß e r s t  das Wort- 

bildungsmodeil  Ŵ und dann das Wortbildungsmodell Ŵ ange- 

wandt wird, so e r g ib t  e ich  d ie  AS-Funktion von W dadurch, 

daß e r s t  die AK-Funktion von und dann d ie  AS-Funktion 

von Ŵ angewandt wird. Die AK-Funktion von W e rg ib t  s ich  

en tsprechend , inden e r a t  d ie  AK-Funktion von Ŵ und dann 

d ie  von Ŵ angewandt wird• Die AS-Funktion von Ŵ wird in 

diesem Zusammenhang n i c h t  b e n ö t ig t •

Aus d i e s e r  Tatsache können wir zunächst fo lg e rn ,  daß 

es o f fen ba r  unnötig  i s t ,  d ie  AS-Funktion und d ie  AK-Funk- 

t io n  echt  zusammengesetzter Wortbildungsmodelle im Laufe 

der Analyse g e t r e n n t  zu e r m i t t e l n .  In der  soeben b e sc h r ie -  

benen Weise e r g ib t  s i c h  b e i s p ie l s w e i s e  d ie  AS-Funktion 

und die AK-Funktion des Wortbildungsmodells
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aus d e r  AK-Funktion des Wortbildungsraodells

N ♦ - a t -  —* Â

und der  AS-Funktion und de r  AK-Funktion des Wortbildungs 

modelis

A ♦ - e -  —> Vļ .

Diese F e s t s t e l l u n g  s t e h t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  mit der  "Red 

undanz" der  echt  zusammengesetzten Wortbildungsmodelle 

in engem Zusammenhang (v g l .  dazu A bschn i t t  5 . 4 . ) •

Bei den unecht zusammengesetzten Wortbildungsmodellen 

i s t  d ie  S i tu a t io n  k o m p l iz ie r t e r .  Wir b e t ra ch ten  das un- 

ech t  zusammengesetzte Wortbildungsmodell

N ♦ - j a n ik -  .

Aus den Funktionen, d ie  den beiden Wortbildungsmodellen

N ♦  - . ļ a n -  —У Aļ

und А ♦ - i k -  —* N ,ש כ —

zugeordnet s ind ,  lasser, s ich  in der  oben beschriebenen  

Weise e ine  AS-Funktion und e in e  AK-Funktion k o n s t ru ie re n  

Diese beiden Funktionen sind a l l e r d i n g s  n i c h t  unbedingt 

mit d e r  AS-Funktion und de r  AK-Funktion des unecht zusam 

mengesetzten Wortbildungsmodells id en t i s c h .  Eine I d e n t i -  

t a t  b e s t e h t  zwar s i c h e r l i c h  dann, wenn man nur  d i e j e n i -  

gen F ä l l e  b e t r a c h t e t ,  in denen s ic h  das unecht zusammen- 

g e s e t z t e  Wortbildungsmodell wie ein ech t  zusammengesetz- 

t e s  Wortbildungsmodell v e r h ä l t ,  so b e i s p ie l s w e i s e  b e i  

Wortpaaren wie v 'o los /vo los . ļan  1 ik oder konoplj  ra /  

kon0 1 .1 anik» In d*ט iesen  beiden Fällen e x i s t i e r t  j a  auch
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das m i t t l e r e  Glied der A ble i tungsre ihe ,  nämlich das Ad- 

Je k t iv  volosjan ,o j bzw# kon0 1 .anv.i' ס1.

Anders s t e h t  es in einem F a l l  wie n 1 iv a / n iv.ļan 1 l k , 

wo es kein Adjektiv  *nivjan 1oj (bzw. *nivj , anv.1 bzw.

* n 1i v j a n v j ) g i b t .  29 i9 t  n ic h t  ausgeschlossen, daß n 1 iva 

und n iv.ļan1 lk zueinander in e ine n V׳ erhä l tn is  s tehen ,  das 

s ich  bei keinem Wortpaar w iede rf inde t ,  das zu dem durch 

d ie  Verknüpfung entstandenen Wortbildungsmodell geh ö r t .  

In diesem F a l l  können s ich  d ie  Funktionen des unecht zu- 

sammengesetzten Wortbildungsmodells und die  des durch 

d ie  Verknüpfung entstandenen Wortbildungsmodells vonein-  

ander un tersche iden .

Anders a l s  d ie  echt zusammengesetzten Wortbildungs- 

modelle können wir d ie  unecht zusammengesetzten n ic h t  

e infach unberücks ich t ig t  l a s s e n .  5s e r sc h e in t  uns aber 

s in n v o l l ,  s i e  in der Analvse von den einfachen Wortbil-  

dungsraodellen zu trennen und e r s t  dann, wenn d ie  Eigen- 

schäften der einfachen Wortbildungsmodelle b e r e i t s  f e s t -  

s tehen, zu überprüfen, ob s ich d ie  Funktionen der unecht 

zusammengesetzten Wortbildunssmodelle t a t s ä c h l i c h  von 

den Funktionen unterscheiden ,  d ie  man aus den ihren Fak- 

toren zugeordneten Funktionen zusammensetzen kann, oder 

n ic h t .  Möglicherwiese ersparen wir uns so in v ie len  Fä l-  

len doppelte  Arbeit .

Die gesamte Analvse kann nun in folgende S c h r i t t e  

z e r le g t  werden:
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1. Zunächst werden die  einfachen Wortbildungsmodelle 

und die in bezug auf  s i e  e in s tu f ig en  Ableitungen u n te r -  

su c h t .  Als Ergebnis e rh a l ten  wir e ine  v o r lä u f ig e  Klas- 

s i f i k a t i o n  nach Akzentklassen fü r  a l l e  d ie jen igen  unab- 

g e l e i t e t e n  Wörter, d ie  be i  mindestens einem einfachen 

Wortbildungsmodell a l s  a b le i ten d e  Wörter Vorkommen, und 

d ie  AS-Funktionen der  Wortbildungsmodelle. Auf die  prak- 

t i s c h e  Durchführung d ie ses  T e i ls  der Analyse werden wir 

im Abschnitt  6.3. genauer eingehen.

2. Es wird ü berp rü f t ,  ob s ich  die a b g e le i t e te n  Wörter, 

d ie  a l s  ab le i tende  Wörter e in fache r  Wortbildungsmodelle 

a u f t r e t e n ,  in d ie  u n te r  1. genannte K la s s i f ik a t io n  e in -  

ordnen la s sen .  F a l l s  n i c h t ,  muß die  K la s s i f ik a t io n  in 

den entsprechenden Fällen  v e r f e i n e r t  werden. Nach Abschlu 

d ie s e s  Prozesses können d ie  AK-Funktionen der  einfachen 

Wortbildungsmodelle e r m i t t e l t  werden. -  Die p ra k t i sch e  

Durchführung d ieses  Te i ls  der  Analyse macht keine w eite -  

ren Schwierigkeiten.  Die Anzahl der  Wortbildungsmodelle, 

mit  deren Hilfe  a b g e le i t e t e  Wörter g e b i ld e t  werden, d ie  

i h r e r s e i t s  a l s  ab le i ten d e  Wörter a u f t r e t e n ,  i s t  r e l a t i v  

n i e d r ig .

3• Es wird überp rü f t ,  ob s ich  d ie  unecht zusaramengesetz- 

ten Wortbildungsmodelle in bezug auf den Akzent so ver-  

h a l t e n ,  wie dies d ie  Akzenteigenschaften der  Faktoren, 

aus denen s i e  zusammengesetzt s ind ,  erwarten la s s e n .  Da 

wo d ie s  n ic h t  g i l t ,  müssen fü r  die unecht zusammengesetz- 

ten  Wortbildungsmodelle eigene AS-Funktionen und AK-Funk- 

t ionen  d e f i n i e r t  werden. Unter Umständen i s t  es auch nö- 

t i g ,  die K la s s i f ik a t io n  nach Akzentklassen w ei te r  zu ve r -Tilman Berger - 9783954792375
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f e in e m .  -  Die p rak t ische  Durchführung d ie se s  S c h r i t t s  

wird vor allem dadurch erschw ert ,  daß es eine V ielzahl  

von unecht zusammengesetzten Wortbildungsmodellen g i b t ,  

die o f t  nur wenige Wortpaare b e t r e f f e n .  Wir wollen uns 

deshalb im folgenden K apite l  nur a u f  e in ig e  a l lgemeine 

Bemerkungen beschränken und d iesen  T e i l  der Analyse n ic h t  

ausführen.

Zum Abschluß d ieses  A bschnit ts  wollen wir noch ange- 

ben, wie die  p a r a l le le n  Wortreihen und d ie  g le i c h ra n g i -  

gen Paare in unserer  Analyse b e r ü c k s i c h t ig t  werden kön- 

nen. Beide Phänomene be re i te n  keine besonderen Schwie- 

r i g k e i t e n .

Die Elemente der p a ra l le le n  Wortreihen s o l le n  im Lau- 

fe der Analyse behandelt  werden, a l3  ob es s ich  bei  ihnen 

um u n a b g e le i te te  Wörter h an d e l te .  So werden wir b e i s p i e l s -  

weise bei  den Wörtern der Fam ilie ,  d i e  s ich  um d ie  Buch- 

s tabenfo lge  femin-  g ru p p ie r t  (v g l .  A bschn i t t  7 . ) ,  

zunächst femin11st und fe m in iz1irova t*  sowie d ie  von 

diesen a b g e le i te te n  Wörter jew e i ls  f ü r  s ich  b e t ra c h te n .  

Nach Abschluß der Analyse muß dann noch g e t r e n n t  u n te r -  

sucht werden, in welchem V erh ä l tn is  d ie  Akzentschemata 

und die Akzentklassen der beiden Wörter zueinander s t e -  

hen. Für die Betrachtung der Akzentschemata müssen auch 

d ie  zwei eben fa l ls  zu derselben F am il ie  gehörenden Wör- 

t e r  femlnlz 'aci- ia  und femin 1 izm hinzugezogen werden, 

von denen es keine Ableitungen g i b t  (und deren Akzent- 

k la s se  fo lg l i c h  n ich t  f e s t g e s t e l l t  werden kann).

Bei den gleichrangigen Paaren ve rfah ren  wir im P r in -  

zip ähnlich• Auch k ie r  be trach ten  w ir  d ie  AbleitungenTilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



-  237 -

von den beiden Elementen des Paares v o re r s t  g e t re n n t .  

Dabei i s t  zu beachten ,  daß Jedes Wort, das von einem 

Element des Paares a b g e l e i t e t  i s t ,  auf  Grund der Defi-  

n i t i o n  der  g le ich ra n g ig e n  Paare auch a l s  Ableitung des 

anderen Elements des Paares  au fg efaß t  werden kann. In 

diesem Sinne werden wir b e isp ie l sw e ise  d ie  Wörter z l e t * . 

z l i t f . 2 1 1oba» z l 1yden* und 2 1 Дfuka gleichermaßen a l s  

Ableitungen von 210.1 wie von zio ansehen. Wir machen 

nur  da e ine  Ausnahme, wo wir e in  Wortbildungsmuster an- 

nehmen müßten, das nur  im Zusammenhang mit g le ic h ra n g i -  

gen Paaren b e le g t  werden kann. B eisp ie lsw eise  sehen wir 

ז21 e j s i j nur a l s  Ableitung von z l o j . n ic h t  aber von zio 

an. Das Wortbildungsmuster

A + - еДз- / -а.1э-  —» Ад

i s t  nämlich auch be i  Adjektiven b e le g t ,  d ie  n ic h t  Teil  

e ines  g le ich rang igen  Paares sind (v g l .  d ie  Wortpaare 

n , ovyj/ nov'e ,131,1 oder n 1 i z k i j / n l z ' a j s i j ) » während das 

Wortbildungsmuster

N + - e j 9 -  —> Ад

nur in F ä l len  vorkommt, wo auch g le ich ran g ige  Paare vor- 

l i e g e n  (v g l .  außer z l o / z l ' e j š l . ļ  auch dobr 1o/dobr 'e .ļsl. ļ  

oder t e p l ' 0/ t e p i  ' ej  зі.1 ) .

Wie be i  den p a r a l l e l e n  Wortreihen müssen nach Abschluß 

der  Analyse jew e i ls  d ie  Akzentschemata und d ie  Akzent- 

к іаззеп  der Elemente g le ic h ra n g ig e r  Paare miteinander 

ve rg l ich en  werden. Wir werden d ies  im ГѴ. K apite l  d ie se r  

A rbe i t  tun (vg l .  A bschn i t t  4, S. 330), obwohl wir d ie  Ara- 

l y s e ,  wie oben erwähnt, n ic h t  ganz ausführen können.Tilman Berger - 9783954792375
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6.3• Überlegungen zur Auswahl eines K la s s i f i k a t io n s v e r -  

f a h ren 3

In Abschnit t  6 .1 .  haben wir darauf  hingewiesen, daß aus 

unserem allgemeinen Modell zur Beschreibung des D er iva-  

t ionsakzen ts  n ich t  unm it te lba r  ein Verfahren f o l g t ,  mit 

dessen H i l fe  d ie  p o s tu l ie r t e n  Akzentklaesen e r m i t t e l t  

werden können. Anhand der beiden Wortbildungsmodelle

N ♦ -o v - / - e v -  —* A ̂

und N ♦ -  J a n in - / - a n in -  —* N Ą■ —  O l

haben wir zu zeigen versuch t ,  welche Schwierigkeiten 

entstehen können, wenn wir d ie  A k zen tk la s s i f ik a t io n en ,  

d ie  s ich  anhand e inze lne r  Wortbildungsmodelle ergeben, 

zueinander in Beziehung setzen wollen. Diese Schwierig- 

k e i ten  r e s u l t i e r e n  daraus,  daß die  Grundlage, au f  der 

mehrere Wortbildungsmodelle verg lichen werden können, 

o f t  sehr k le in  i s t .

In diesem Abschnitt  wollen wir Überlegungen über e in  

Verfahren zur A kzen tk la ss i f ik a t ion  a n s t e l l e n .  Wir wer- 

den uns dabei entsprechend Abschnitt  6.2• auf d ie  in 

bezug auf e infache Wortbildungsmodelle e in s tu f igen  Ab- 

le i tungen  einschränken. Die Wortbildungsmodelle, mit 

denen zusammengesetzte Wörter g e b i ld e t  werden, l a s se n  

wir v o re r s t  unberücks ich t ig t  und gehen auf s i e  am Ende 

von Abschnit t  6 .4 .  a u s fü h r l ic h e r  e in .  Die K la s s i f i k a t i o n  

nach Akzentklassen wollen wir immer innerhalb  e in e r  Wort- 

k la sse  durchführen und uns auf  d ie  Wortbildungsmodelle 

beschränken, bei  denen d ie  Wörter d i e s e r  Wortklasse a l s  

ab le i ten d e  Wörter Vorkommen. Tilman Berger - 9783954792375
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In a l lg em e in s te r  Form s i e h t  unsere F rages te l lung  so 

aus :  Gegeben i s t  e ine Matrix ,  deren Zeilen den unabge- 

l e i t e t e n  Wörtern e in e r  Wortklasse und deren Spalten den 

einfachen Wortbildungsmodellen, be i  denen d ie  Wörter 

d i e s e r  Wortklasse a l s  a b le i te n d e  Wörter Vorkommen, en t -  

sprechen. Innerhalb d i e s e r  Matrix s t e h t  an der  Kreuzung 

e in e r  S pa l te  und e in e r  Z e i le  je w e i l s  das Akzentschema 

des Wortes, das mit H i l fe  des Wortbildungsmodells der 

be t re f fenden  Spalte  von dem unabge le i te ten  Wort der en t -  

sprechenden Zeile  a b g e l e i t e t  i s t .  Da n ic h t  a l l e  unabge- 

l e i t e t e n  Wörter mit a l l e n  Wortbildungsmodellen kombiniert  

werden können, können in der  Matrix auch Posit ionen f r e i -  

b le ib e n .  Als B eisp ie l  geben wir einen Teil  der  Matrix 

an, d ie  d ie  e in s tu f igen  Ableitungen von Substantiven 

b e s c h re ib t  (wir bezeichnen d ie  Wortbildungsmodelle j e -  

w e i l s  mit den Aff ixen):

-ovyj -ņ v ļ -k a - i t l pra

f  ł aza a2 a 1 - - -

*ochra a 2 ־ - a 1 -

go lov״a - b a 1 - -

mat* - a2 a 1 b a2
i g r a י  Ъ a 1 a 1 - -

.1 a z fyk a.ļ /b a 1 - - b

b*omba а2/Ъ - - b -

zem lj , a ־ a . | /b a 1 - -

30 3n ' a a 1 a2 a 2/ a 1 - -

In der Tabelle geben wir an manchen S te l le n  zwei Akzent- 

schemata an, h ie r  z.B. be i  Wörtern wie jazyk 'ovy.l/
Tilman Berger - 9783954792375

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM
via free access



00060829

; lazykov 'o j . b *ombovy.l/bombov10 .1 . zemn ' o j / z e m 'e l ’ny;!,

3 , о з е п к а / 3 0 3 ' enka. Wir werden w e i te r  unten d a ra u f  e in -  

gehen, wie d e r a r t i g e  Schwankungen behande l t  werden 

können.

Die Aufgabe, d i e  wir von der Matrix ausgehend lösen 

wollen, b e s t e h t  d a r in ,  sowohl fü r  d ie  u n a b g e le i te te n  

Wörter a l s  auch fü r  d ie  Wortbildungsmodelle eine  Klas- 

s i f i k a t i o n  anzugeben, 30 daß es genügt,  daß man die  

K lassenzugehör igke i t  e ines  u n a b g e le i te te n  Wortes und 

e ines  Wortbildungsmodells kenn t ,  um aussagen zu können, 

wie das Wort b e to n t  wird, das mit H i l fe  des b e t r e f f e n -  

den Wortbildungsmodells von dem b e t re f fen d en  u n ab g e le i -  

te ten  Wort a b g e l e i t e t  i s t  ( so fe rn  d ie s e s  Wort überhaupt 

e x i s t i e r t ) .

Wir sehen d ie  u n ab g e le i te ten  Wörter a l s  d ie  Objekte 

an, d ie  k l a s s i f i z i e r t  werden s o l l e n .  Jede Z e i le  s t e l l t  

einen Merkmalsvektor d a r ,  der  das Akzentverhalten  der 

Ableitungen e ines  u n ab g e le i te ten  Wortes b e s c h r e ib t .  Aus 

der K l a s s i f i k a t i o n  der u n a b g e le i te te n  Wörter e rg ib t  s ich  

au tom atisch  e ine  K la s s i f i k a t i o n  der  Wortbildungsmodelle, 

aus der  wiederum d ie  AS-Funktionen d e r  Wortbildungsmo- 

d e l l e  abgelesen  werden können. -  S e lb s tv e r s t ä n d l i c h  wä- 

re  auch der  umgekehrte Weg möglich, daß nämlich d ie  Wort- 

b ildungsmodelle  a l s  d i e  zu k l a s s i f i z i e r e n d e n  Elemente 

angesehen werden und d ie  Spalten a l s  Merkmalsvektoren 

d ienen .  Für d ie  Durchführung der  K l a s s i f i z i e r u n g  e r sc h e in t  

es a l l e r d i n g s  s i n n v o l l ,  wenn d ie  Anzahl der  Merkmale über-  

schaubar b l e i b t .  Dies i s t  nur dann möglich, wenn d ie  Wort- 

b i ldungsmodelle  a l s  Merkmale gewählt werden, da d ie  An- 

zahl d e r  u n a b g e le i te te n  Wörter d i e  der  Wortbildungsmodelle

-  240 -
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b e i  weitem ü b e r s t e i g t .  Im Sinne de r  in A b sch n i t t  5 des

I I .  K a p i t e l s  verwendeten Terminologie b e d e u te t  d as f daß 

wir uns f ü r  e in  " s u f f i x o r i e n t i e r t e s "  und n i c h t  fü r  ein 

" w u r z e lo r i e n t i e r t e s "  Vorgehen en tsch e id en .

Bevor wir uns über ein  s in n v o l le s  K l a s s i f i k a t i o n s v e r -  

fahren Gedanken machen, wollen w ir  zunächst an der  zu 

untersuchenden Matrix gewisse Veränderungen vornehmen. 

Dabei werden wir in einem e rs te n  S c h r i t t  d ie  Matrix e r -  

w e i te rn ,  um den oben erwähnten Akzentschwankungen und 

damit im Zusammenhang stehenden Phänomenen g e rech t  zu 

werden, in einem zweiten S c h r i t t  wollen wir d ie  Matrix 

v e re in fach e n ,  indem wir fü r  bestimmte Wortbildungsmodel- 

l e ,  d ie  besonders l e i c h t  zu beschreiben s in d ,  e ine  be- 

sondere Klasse d e f in ie r e n .

Wir wenden uns zunächst den Akzentschwankungen zu.

Wenn wir  d ie  oben angeführten  B e is p ie le  b e t r a c h te n ,  kön- 

nen wir f e s t s t e l l e n ,  daß es versch iedene  Typen von Schwan- 

kungen g i b t .  Von besonderer  W ich t igke i t  i s t  d ie  Unter-  

Scheidung zwischen Schwankungen, d ie  s i c h  l e d i g l i c h  au f  

den Akzent beziehen (wie z.B. be i  b 1 ombovy.1 / bombov 10.1 ) .  

und so lchen ,  d ie  mit weiteren  Unterschieden in der  f o r -  

malen S t r u k tu r  der beiden Wörter einhergehen (wie z.B. 

be i  zemn l0.1/ zeml el*nv.1 ) .  Wir b esch ä f t ig en  uns v o r e r s t  

nur mit der  e rs ten  Klasse  von Schwankungen. Innerhalb  

d i e s e r  K lasse  (wie auch in n erha lb  d e r  zweiten K lasse)  

kann man wiederum zwischen Schwankungen u n te rsc h e id en ,  

be i  denen d ie  beiden u n t e r s c h i e d l i c h  a k z e n tu ie r t e n  Wör- 

t e r  d ie s e lb e  Bedeutung haben (wie z.B. be i  b 'o m b o w j/  

bombov'o.ļ ) .  und solchen, wo das n i c h t  d e r  F a l l  i s t  (wie 

z.B. be i  jazyk 1ovv.ļ/.iazvkov'o.i ) .  Wir wollen beide TypenTilman Berger - 9783954792375
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von Schwankungen g l e i c h  behandeln, es s e i  denn, e ine  

Zuordnung zu verschiedenen Wortbildungsmodellen s e i  mög- 

l i e h .  Ein s o lc h e r  F a l l  l i e g t  b e i s p ie l s w e is e  b e i  dem Paar 

p , a r t i . ļ k a / p a r t 1 i j k a  vor :  Hier i s t  das e r s t e  Wort e in  

Diminutivum von p ' a r t i . ļ a « während das zweite  Wort d ie  

Bedeutung , w e ib l iches  P a r t e i m i t g l i e d h ״ a t •  -  Daß wir 

so verfahren  müssen, f o l g t  aus der  Art und Weise, wie 

wir Wortbildungsmodelle in bezug a u f  d ie  Form zusammen- 

g e fa ß t  haben. Die Unterscheidung zweier Wortbildungs- 

modelle

N ♦ - к -  —* Nf3

geht  Ja  gerade au f  d ie  Existenz so lc h e r  Wortpaare zurück• 

In a l l e n  übrigen Fä l len  von Schwankungen des e r s ten  

Typus gehen wir davon aus,  daß uns zwei homonyme Wörter 

v o r l i e g e n ,  d i e  s ich  nur durch das Akzentschema unterschei* 

den, und p o s tu l i e r e n  entsprechend j e  zwei a b le i t e n d e  Wör- 

t e r ,  d ie  s ich  nur durch d ie  Zuordnung zu e in e r  Akzent- 

k l a s s e  u n te rsc h e id en ,  aber ansonsten homonym sind und 

d i e s e lb e  Bedeutung haben. Wir t ran s fo rm ie ren  d ie  b e t r e f -  

fenden Zeilen  der  Matrix dann entsprechend:

-  242 -

°־ ▼7.1. -n v ļ -ka 1 1 ־1 pra

a l a 1 - - b

b a 1 - - b

a 2 - - b -

b - - b •

a 1 a2 a2 - -

a 1 a 2 a 1 - -

j a z 1vk  ̂ a^ a^ -  b

.jaz 'yko b -  b

b , omba  ̂ ־  -  b

b *omba  ̂ b -  -  b

sosn fa .ļ aļ a 2 a 2

sosn *a  ̂ aj a 2 ~

Wir kommen nun zu den Schwankungen des zweiten Typus•

Auf den e r s te n  Blick mag es den Anschein haben, a l s  könn-Tilman Berger - 9783954792375
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t e  man ebenso verfahren  wie oben* Es macht ke ine  Schwie- 

r i g k e i t e n ,  zwei a b le i t e n d e  Wörter zeml.1 und zeml.1 *a  ̂

anzusetzen  und dann entsprechend zemn y01 a l s  Ableitung 

von zeml.1' a  ̂ und геш'е1*пу.1 a l s  Able i tung  von zeml.11 a  ̂

anzusehen. Wir wollen jedoch das g e g e n s e i t i g e  V erh ä l t -  

n i s  d e r  Varianten zem-  und zemel*-  d e r  Basisform zeml-  

in e inen größeren Zusammenhang s t e l l e n  und mit  anderen 

F ä l len  v e rg le ic h en ,  in denen ve rsch iedene  Varianten 

e i n e r  Basisform verschieden v i e l e  S i lben  umfassen.

Unter den Operationen, mit deren H i l f e  man Varianten 

von Basisformen b i ld en  kann ( v g l .  oben S. 1 7 0 f . ) ,  g ib t  

es  zwei, b e i  deren Anwendung d ie  V ar ian te  e in e r  B as is -  

form weniger oder mehr Silben a l s  d i e  Basisform s e l b s t  

haben kann: E i n e r s e i t s  kann d ie  Basisform in der  Flexion 

so v e rä n d e r t  werden, daß s ich  d ie  S i lb e n z a h l  än d e r t  (v g l .  

z.B . den Nom.Sg. mat* zur Basisform m ater-  und den Gen. 

P l .  s e s t* e r  zur Basisform s e s t r - ) .  a n d e r e r s e i t s  kann 

e ine  V ar ian te  e in e r  Basisform durch HinzufUgung e ines  

Vokals innerha lb  der  Basisform e n t s te h e n ,  ohne daß d i e -  

se V ar ian te  der Basisform in d e r  Flexion vorkommt (v g l .  

d ie  V ar ian te  ig o r -  der  Basisform i g r - .  wie s i e  in dem 

a b g e le i t e t e n  Wort i g 'o m v ļ  v o r l i e g t ,  und beachte  den 

Gen.PI. i g r  von i g r ' a ) .

Welche Auswirkungen kann d ie  Veränderung d e r  S i lb e n -  

zahl  a u f  d ie  Beschreibung des Akzents haben? Bei der  

D e f in i t io n  der  Bezeichnungen f ü r  Akzentschemata haben 

wir f e s t g e l e g t ,  daß wir d ie  S i lben  vom Wortende her  

zählen wollen .  Das b e d e u te t ,  daß b e i s p i e l s w e i s e  in den 

beiden Wortpaaren g l ' inka/ g l 1 in i s c e  und ig * orka/ ' l g r i s c e
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jew e i ls  das e r s t e  Wort zum Akzentschema a^ und das zweite 

Wort zum Akzentschema a2 gehör t .  So e n t s t e h t  d e r  Eindruck, 

a l s  v e rh ie l te n  s ich  d ie  Ableitungen von g l 1 in a  und i g r ' a  

(zumindest in diesem Teilbere ich)  in bezug a u f  den Akzent 

g le ic h ,  während der Akzent doch in g l ' Inka/ g l 1 in іэсе 

beide Male au f  derselben S ilbe  der Basisform l i e g t  und 

in i g ' orka/ 1l g r i s c e  n i c h t .

Es i s t  n ic h t  möglich, das Auftreten oder Fehlen e ines  

" f lü ch t ig en "  Vokals aufgrund der S t ru k tu r  der  Basisform 

vorherzusagen. Beispie lsweise  enden d ie  Basisformen der  

beiden Wörter s l j 'a ch ta  und Д ' ach ta  au f  d i e  g le ic h e  Kon- 

sonantenverbindung, doch verhalten s ich  d ie  Ableitungen 

auf -nyj verschieden, vg l .  31 .jach ' e tny j v3ś j 1a c h tn y j .

Ebenso kann man n ich t  aus der Flexion Folgerungen z i e -  

hen. Wir haben oben schon das Beisp ie l  des Wertes i g r ' a  

angeführ t ,  zu dem d ie  Ableitung ig'ornv.ļ g e h ö r t ,  obwohl 

in der Flexion kein f l ü c h t ig e r  Vokal vorkommt. Umgekehrt 

f in d e t  s ich  in a l len  Ableitungen des Wortes к 'amen* der 

Vokal -9 ־  (vg l .  kamen' et* « kamen 1i s t y l . к 1amenka, к 'amennyi. 

к 'amen361k« kam, en* j a ),  obwohl er in der  Flexion a u s f ä l l t .  

Wir wollen darauf  verz ich ten ,  im einzelnen zu un te rsuchen ,  

ob d ie  Einschiebung eines Vokals immer durch morphonolo- 

g ische  Regeln oder in manchen Fällen auch durch phonolo- 

g ische  Regeln zu erklären i s t  (vg l .  zu d i e s e r  U n te r sc h e i -  

dung LEHFELDT 1978, 8 9 f f . ) .

Die unse re r  Meinung nach s in n v o l l s te  M öglichkei t ,  

e ine  Aussage über das Auftreten " f lü c h t ig e r "  Vokale zu 

machen, e rg ib t  s ich  aus der folgenden Beobachtung: Wenn

00060829
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es  überhaupt  in e in e r  Ableitung e ines  Wortes einen " f lü c h -  

t ig e n "  Vokal g i b t ,  so t r i t t  d i e s e r  f lü c h t ig e  Vokal im 

a l lgem einen  in a l l e n  Fä l len  au f ,  in denen ein konsonan- 

t i s c h  an lau tendes  S u f f ix  an d ie  Basisform t r i t t ,  und 

e r  f e h l t  In a l l e n  F ä l len ,  In denen ein voka l isch  an lau -  

tendes  S u f f ix  an d ie  Basisform t r i t t .  Dies g i l t  b e i s p i e l s -  

weise b e i  den Ableitungen von ik r* a , v g l .  i k 'o r k a , l k ,orny 

y3ģ i ^ r *ina, i k r 1i s t y Д. i k r j a n , o j « und bei  den Ableitungen 

von k o t ' ë l , v g l .  k o t l e l >ny,1. k o t l e l >35ik vs. k o t l 1 in a , 

k o t l 1o v y j . k o t l o v ' o j . Die Wörter, d ie  d ie se  Eigenschaft  

aufw eisen ,  v e rh a l te n  eich auch e i n h e i t l i c h ,  wenn s ie  

mit einem P r ä f ix  kom biniert  werden und wenn s ie  d ie  

F lexion ändern, ohne daß ein S u ff ix  an d ie  Basisform 

t r i t t :  Bei d e r  Anfügung e ines  P rä f ix e s  ände r t  s ich  die  

Basisform n i c h t ,  v g l .  a l s  B e isp ie l  das von ot*ec (B as is -  

form o t c - )  a b g e l e i t e t e  Wort xyr’ao tec  (Basisform p ra o tc - ) .  

Bei d e r  Änderung der  Flexion b l e i b t  d ie  Basisform im 

allgemeinen auch unveränder t ,  ausgenommen d ie  F ä l le ,  

in  denen ein Wort in d ie  F lex ionsk lasse  der auf Konso- 

nan t  aus lau tenden  Feminina Übergeht. Ein B e isp ie l  h i e r -  

f ü r  i s t  das Wort , opuchol* (Basisform opuchol-)« das 

von o p fuch ly j  (Basisform opuchl-)  a b g e le i t e t  i s t .

Wir wollen von nun an sagen, daß be i  Wörtern, deren 

Ableitungen s ic h  entsprechend der  beschriebenen Gesetz- 

mäßigkeit  v e r h a l te n ,  e ine  " re g u lä re  Vokala l te rna t ion"  

v o r l i e g t .  Diese Wörter so l le n  im Laufe der  Akzentanalyse 

von vornehere in  von den übrigen Wörtern ge trenn t  werden,
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d ie  Akzentklassen, denen s i e  zugeordnet werden, u n t e r -  

scheiden wir von denen der übrigen Wörter durch das 

Symbol

In a l l e n  übrigen Fä l len ,  in denen d ie se  Gesetzmäßig- 

k e i t  n ic h t  v o r l i e g t ,  9etzen wir zwei a b le i te n d e  Wörter 

an. Dies g i l t  sowohl fü r  d ie  F ä l le ,  in denen ein " f lüch -  

t i g e r "  Vokal in der Basisform vorkommt, a l s  auch fü r  

F ä l l e ,  in denen andere Stammveränderungen v o r l ieg en .

Als B e isp ie l  fü r  d ie  e r s t e  Möglichkeit  können wir d ie  

Ableitungen von к 1oren* (Basisform korn-)  nennen: Wir 

sehen d ie  Wörter koren , a s t y j , ko ren1l t * s j a » k o r e n i z ' a c l j a  

und k o re n lz 1irovat* a l s  Ableitungen von к , o re n *  ̂ und 

d ie  Wörter körne v '0.1 und korn 1 l s t y j  a l s  Ableitungen von 

к * oren * о  an. Die d re i  Werter korenn * 0.1.  k o r 1 ensc ica  und 

k o re â ’ok können sowohl a l s  Ableitungen von к 1oren*ן a l s  

auch von k t oren>2 au fgefaß t  werden. Das Wort к , oren*  ̂

gehört  zu den Wörtern mit r e g u lä r e r  V o k a la l te m a t io n .

-  Als B e isp ie l  fü r  d ie  zweite Möglichkeit be trach ten  

wir die Ableitungen von mat*: m ater1et* « m a te r9 i t* s j a . 

m a te r1 i k . m 'a t e r in . m ater1Іпзк í j . m1 a t e m  11 und a fa te rny j  

sind Ableitungen von mat* ^« m i t i c a , m *atka und m'atuska 

sind von mat*2 a b g e le i t e t .

Wir kehren zum Abschluß zu dem Wortpaar zem1 e l ’ny.l/  

zetrm '0.1 zurück. Im Sinne der fe s tg e le g te n  Regelungen 

be trach ten  wir zem>el*nv.j wie zem1 el*ka a l s  Ableitung 

von zem lj ' a  ̂ und zemn' 0j ebenso wie z 1emec« z 1emsklj 

und zem stvo  a l s  Ableitung von zem lj1 a^« Die Wörter 

zeml1l s t y j . zeml1lc a . zeml1is k a . zeml1l s c a . zeml.ך , ak
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utid zemi.ļan10.1 können a l a  Ableitungen von beiden Wörtern 

z e m l l1 a  ̂ und zeml.1 1 a  ̂ a u fg e fa ß t  werden. Das Wort gemlj ״a  ̂

g eh ö r t  zu den Wörtern mit r e g u lä r e r  V o k a la l te rn a t io n .

Wir fa sse n  zusammen: A l le  Z e i len ,  in denen an e in e r  

(oder  mehreren) S t e l l e n  mehr a l s  ein Akzentschema zuge- 

l a s s e n  i s t ,  und a l l e  Z e i le n ,  denen ein Wort e n t s p r i c h t ,  

dessen Basisform  auch in Varianten ▼orkommt, d ie  mehr 

oder weniger S i lben  a l s  d i e  Basisform s e l b s t  haben, sind 

so a n a l y s i e r t  und zum T ei l  a u fg e g e l id e r t  worden, daß 

an der  Kreuzung Jed e r  Z e i le  und jed e r  Spalte  höchstens 

e i n  Akzentachema s t e h t ,  und daß nur noch re g u lä re  

V o k a la l te rn a t io n e n  zu Veränderungen der  S i lbenzah l  füh- 

r e n .

In einem zweiten S c h r i t t  wollen wir d ie  e rw e i te r te  

M atrix  nun w ieder  v e re in fach en .  In jed e r  von uns b e t ra c h -  

t e te n  M atr ix  g i b t  es S p a l te n ,  in denen immer dasse lbe  

Element s t e h t .  Bei den Ableitungen von Substan t iven  g i l t  

das b e i s p i e l s w e i s e  fü r  d ie  S p a l te ,  d ie  dem Wortbildungs- 

modell

N + - a s t -  —* Â  (z .B . g o l o v 'a / g o l o v ^ s t v . ļ )

e n t s p r i c h t .  In d i e s e r  S p a l te  s t e h t  ü b e ra l l  da, wo üb er -  

haup t  e in  Akzentschema s t e h t ,  das Akzentschema a.j. Vgl. 

dazu d ie  w ei te ren  B e i s p ie le  m*orda/ mord ״a s t y j , g r 1 Iva/  

g r i v a״ s t y j . . jaz1 yk/.jazyk 1a s t y j . Wir werden in solchen 

F ä l len  von ״k o n s tan ten  1 Wortbildungstnodeilen sprechen 

( d i e s e r  B e g r i f f  e n t s p r i c h t  den ״״morphèmes dominants"

GARDEs und den " e in d e u t ig e n "  Affixen bei  STRAKOVA). Für
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d ie  K la s s i f ik a t io n  der  u n ab g e le i te te n  Wörter sind d ie  

konstanten Wortbildungsmodelle ohne jede  Bedeutung, da 

s ic h  zwei Wörter n ie  im Hinblick  au f  ein so lches  Wort- 

bildungsmodell voneinander un te rsche iden  können. Wir 

können deshalb  im weiteren a l l e  Spalten d e r  Matrix ,  

denen kons tan te  Wortbildungsmodelle en tsp rechen ,  weg- 

l a s s e n .  Ebenso können a l l e  Zeilen  g e s t r ic h e n  werden, 

in denen nach der  S treichung der  Spal ten  ke ine  Akzent- 

schemata mehr s tehen .  Wenn ein u n a b g e le i t e t e s  Wort näm- 

l i e h  nur mit konstanten Wortbildungsmodellen kom biniert  

werden kann, so l ä ß t  s ich  o f f e n s i c h t l i c h  über se ine  Ak- 

zen tk lasse  keine Aussage t r e f f e n .  -  Als Ergebnis d i e s e r  

beiden Operationen l i e g t  uns e ine neue Matrix vor,  fü r  

d ie  anders a l s  fü r  die u rsp rü n g l ich e  Matrix g i l t ,  daß 

jedes Merkmal in mindestens zwei verschiedenen Ausprä- 

gungen vorkommt.

Zu den konstanten Wortbildungsmodellen wollen wir 

noch zwei Anmerkungen machen: Zunächst einmal i s t  es 

w ichtig  zu beachten, daß es zwei Sorten von konstan ten  

Wortbildungamodellen g i b t ,  d ie  9ich nach ihrem Verhal-  

ten bei  mehrstufigen Ableitungen u n te rsc h e id e n .  Einige 

konstan te  Wortbildungsmodelle sind nur k o n s ta n t ,  wenn 

s i e  auf u nab g e le i te te  Wörter angewandt werden. Dies 

g i l t  b e isp ie lsw e ise  fü r  das Wortbildungsmodell

N + - enn-  —♦ A .ן ,

das konstan t  i s t ,  wenn man es a u f  u n a b g e le i t e t e  Wörter 

e in sch ränk t .  Vgl. d ie  B e is p ie le  ob*ed /ob 'edennv j , b 'ukva /  

b 'ukvennyj. c i s l  ' o / c 1 islennv.1. Dies g i l t  ab e r  n ic h t  fü r
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Ableitungen von a b g e le i t e t e n  Wörtern״ vg l .  m 'užestvo/  

m 'u fe s tv e n n y j , p ra v '  l t e l >a tv o /p ra v l i t e l* 3 tv e n n y j . -  

Andere Wortbildungsmodelle sind hingegen auch dann kon- 

8 t a n t wenn s ״ i e  a u f  a b g e l e i t e t e  Wörter angewandt werden, 

so b e i s p i e l s w e i s e  das oben genannte Wortbildungsmodell

N ♦ - a s t -  —* Aļ .

Vgl. d i e  B e isp ie le  bei  * m*0 / be l  * a 1 as ty j « o c k ' i / o c k ^ s t y j , 

s u c t ok/ su ck la e t y j .

Für d i e  K l a s s i f i k a t i o n  der unabge le i te ten  Wörter i s t  

d ie  Unterscheidung zwischen den beiden Arten von konstan 

ten  Wortbildungsmodellen unerheb lich .  Da s i e  aber fü r  

einen sp ä te ren  T e i l  der  Analyse wichtig wird, wollen 

wir h i e r  schon fü r  d ie  e r s t e  Art von konstanten Wort- 

b ildungsmodellen einen eigenen Terminus einführen und 

s i e  a l s e״  i n s t u f i g  k o n s ta n te '  Wortbildungsmodelle be- 

zeichnen«

Die zweite  Anmerkung zu den konstanten Wortbildungs- 

modellen b e t r i f f t  e ine  besondere Klasse von Wortbildungs 

modellen, d ie  wir e b e n fa l l s  a l s  konstan t  bezeichnen wol- 

l e n ,  obwohl s i e  anders  g e a r t e t  sind a l s  d ie  b ish e r  be- 

t r a c h te t e n  kons tan ten  Wortbildungsmodelle. Als B eisp ie l  

b e t ra c h te n  wir das Wortbildungmodell

A —* Nf g z.B. n 'ovy.l/nov* .

A lle  mit  H i l f e  d ie se s  Wortbildungsmodells a b g e le i t e te n  

Wörter gehören zum Akzentschema a und werden auf der 

e r s te n  W orts i lbe  b e to n t .  Je  nach der  S i lbenzahl der  Ba- 

s is fo rm  e r g i b t  s ich  so das Akzentschema a^ oder a 2# vg l .
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d ie  B e is p ie le  g l  1adkl.ļ/ glad* « r . j a b 'o.ļ/ r.1aby« t ' l c h i . ļ /  

t la*  « pog'anv.i/ p 'ogan* . ze l  'ëny.l/ z ' e le n » . udal  *oj / ,u d a l 9 

Um d e r a r t i g e  F ä l le  zusammenzufassen, führen wir das neue 

Symbol ã e in•  Es s o l l  immer dann verwendet werden, wenn 

durchgehend d ie  e r s t e  Wortsilbe be ton t  w ird .

Wir wenden uns nach diesem Exkurs wieder der oben 

d e f in i e r t e n  Matrix zu. G ru nd sä tz l ich  s tehen uns zwei 

Möglichkeiten o f fe n ,  wie wir d i e  Zeilen  d e r  Matrix (d .h .  

d i e  u n ab g e le i te te n  Wörter) k l a s s i f i z i e r e n  können• E iner-  

s e i t s  können wir d ie  Menge de r  u n a b g e le i t e te n  Wörter 

sukzess ive  anhand e in z e ln e r  Merkmale a u f g l i e d e r n ,  ande- 

r e r s e i t s  können w ir  nach einem Verfahren suchen, das 

es uns e r l a u b t ,  a l l e  Merkmale zug le ich  zu b e r ü c k s i c h t i -  

gen. In der  L i t e r a t u r ,  d ie  s ich  mit der  Theorie d e r  Klas 

s i f i k a t i o n s v e r f a h r e n  b e s c h ä f t i g t ,  b eze ichn e t  man d ie  

e r s t e  Art von K la s s i f i k a t i o n  a l s  "monot h e t i s c h e " ,  d ie  

zweite a l s  " p o ly th e t i s c h e "  K l a s s i f i k a t i o n  (vg l•  dazu 

SNEATH, SOKAL 1973, 2 0 f f • ;  VOGEL 1975, 2 1 0 f f . ) •

In den beiden genannten Arbeiten  wird e in e  Reihe von 

Argumenten an g e fü h r t ,  d ie  fü r  d ie  Verwendung von po ly -  

th e t i sch en  Verfahren sprechen. Zu einem ähnlichen  Ergeb- 

n i s  kommen ALTMANN und LHÎF5LDT (1973* 1 7 f f • ) ,  d i e  s ich  

mit der Frage b esc h ä f t ig e n ,  welches Verfahren fü r  d ie  

Sprachtypologie  am g ee ig n e ts ten  i s t .  Wir wollen au f  d ie  

Argumentation h i e r  n i c h t  näher eingehen, sondern verwei-  

sen nur d a ra u f ,  daß ein g ru n d s ä tz l i c h e s  Problem d er  то- 

no the t ischen  K la s s i f ik a t io n  d a r in  b e s t e h t ,  d ie  Reihen- 

fo lge  der  zur K la s s i f i k a t io n  herangezogenen Merkmale
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f e s t z u le g e n  und K r i t e r i e n  anzugeben, warum bestimmte 

Merkmale " w ic h t ig e r "  oder "w esen tl icher"  sein s o l le n  

a l s  andere• Auch a l lgem eine  Erwägungen Uber E igenschaf-  

ten  de r  K la ssen ,  d ie  s ich  durch d ie  K la s s i f i k a t io n  e r -  

geben, s p i e l e n  in d e r  Argumentation eine w ich tige  Rol- 

l e •

Tro tz  a l l e r  V o r t e i l e  de r  po ly the t ischen  K l a s s i f i k a -  

t lo n  haben w ir  fü r  unsere  Analyse ein monothetisches 

Verfahren au sg ew äh l t ,  weil  s i c h  be i  der Anwendung po ly -  

t h e t i s c h e r  Verfahren au f  unsere  F rages te l lu ng  Schwierig- 

k e i t e n  ergeben• Grundlegend fü r  jedes p o ly th e t i s c h e  Ver- 

fahren i s t  d i e  Fes t legung  e in es  "Maßes", das d ie  Ähnlich- 

k e i t  oder U n äh n l ich k e i t  von Objekten b e s c h re ib t  und da- 

b e i  a l l e  Merkmale d i e s e r  Objekte b e r ü c k s ic h t ig t .  In der  

L i t e r a t u r  wird e ine  ganze Reihe so lch er  "Maße" angege- 

ben ( v g l .  SN5ATH, SOKAL 1973, ; VOGEL 1975, 7 8 f f . ) .

Wir wollen uns h i e r  d a rau f  beschränken zu ze igen ,  wel- 

che Probleme b e i  de r  D e f in i t io n  des "Abstandes" zweier 

Objekte  a u f t r e t e n .  Die folgende Argumentation l ä ß t  s i c h  

ohne S ch w ie r ig ke i ten  auch au f  a l l e  anderen "Maße" üb er -  

t rag e n .

Wenn w ir  den "Abstand" zweier u n a b g e le i t e t e r  Wör- 

t e r  d e f in i e r e n  w ollen ,  80 können wir das nur anhand d e r -  

jen igen  Merkmale tun ,  d ie  ihnen gemeinsam sind• B etrach-  

ten wir a l s  B e i s p i e l  d i e  d r e i  Adjektive s t 1 ary.1 ן « č 1 lsty.1 

und *uzki.1, , zu denen es d ie  folgenden Ableitungen mit 

H i l f e  n i c h t k o n s t a n t e r  Mortbildungsmodelle g i b t :
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s t ' a r v i ļ : s t a r ’e t * . a t , a r e c , s t ' a r l t * , s t a r 1 i k , s t a r i ņ , a .

e t 1a r l c a . a t 1a rk a , e t  * á ro s t* . s t a r*  *ë 

Č1 lsty.j : 31s t  * ec , c 1 1 3 t l t * . ë '  I s t l k , c lsč^o b a  

1uzki.ļ ; , u z l t * . игіп , a , ,uzost*

Das Adjektiv  3 t 1 ary.1 das s i c h  nur durch  d ie  A ble i tung  

s f a r i n a  von s t 1 a rv u ן 1. n t e r s c h e id e t ,  l a s sen  wir  im f o l -  

genden unberücks ich t ig t«

Bei der  D e f in i t io n  des "Abstandes" von <?'i s t v j  und 

s t 1 ary.1 müssen wir uns auf  d i e  ihnen gemeinsamen Merk- 

male beziehen, d .h .  es i n t e r e s s i e r e n  uns d ie  d r e i  Wort- 

paare c 11 3 t i t * / 3t , a r l t * . c i s f e c / s t ' a r e c  und с 11 3 t l k /  

s t a r 1 i k . Bei d e r  D e f in i t io n  des "Abstandes" von s t , arv.1 

und , uzkl j  verwenden wir entsprechend d i e  Wortpaare 

3 t l a r i t , / l u z l t * . s t a r i n , a / u z l n , a und s t 1a r o s t * / , u z o s t* .

Wir können dann b e isp ie l sw e ise  den "Abstand" zwischen 

d 1 i s t v j  und s t  , a r v .1 a l s  2 d e f in i e r e n  (w e i l  s i e  s i c h  in 

bezug au f  zwei Wortbildungsmodelle u n te r s c h e id e n )  und 

den Abstand zwischen s t 1 arv.1 und , uzkl.1 en tsprechend  

a l s  0 .

Die Anzahl von Wortpaaren, a u f  d ie  s i c h  de r  V erg le ich  

s t u t z t  kann von F a l l  zu F a l l  v a r i i e r e n .  Wenn wir aber  

bedenken, daß d ie  meisten u n a b g e le i t e te n  Wörter nu r  mit 

wenigen n ich tkons tan ten  Wortbildungsmodellen kom bin ie r t  

werder. können, so erwarten w ir ,  daß o f t  nur e in  oder 

zwei Wortpaare a l s  V erg le ichsbas is  dienen oder d i e  v e r -  

g l ichenen u n abg e le i te ten  Wörter g a r  kein W ortb i ldungs-  

modell gemeinsam haben. Wir vermuten f e r n e r ,  daß d ie  

ger inge  Anzahl von Wortpaaren, d ie  fü r  einen V erg le ich
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g e n u tz t  werden können, dazu f ü h r t ,  daß de r  "Abstand" 0 

überaus h ä u f ig  vorkommt. Beide Vermutungen l ießen  s ich  

durch d ie  Untersuchung von Stichproben überp rü fen .  Hier 

l i e g t  nun das  en tsche idende  Problem: Keines der v ie len  

V erfahren ,  d i e  in  d e r  von uns zu Rate gezogenen L i t e r a -  

t u r  beschr ieben  werden, e r l a u b t  es ,  e ine  Menge von Ob- 

j e k t e n ,  u n t e r  denen v i e l e  voneinander den "Abstand" 0 

haben, s i n n v o l l  ohne e ine  Menge von w i l lk ü r l ic h e n  Ent- 

Scheidungen zu k l a s s i f i z i e r e n .

Der Rahmen d i e s e r  A rbe i t  g e s t a t t e t  es n i c h t ,  d ie se  

Behauptung im e inze lnen  nachzuweisen. Wir wollen versu -  

chen, s i e  m it  e i n e r  seh r  allgemeinen räumlichen Analo- 

g ie  p l a u s i b e l  zu machen, d ie  f r e i l i c h  d a ru n te r  l e i d e t ,  

daß unse r  oben d e f i n i e r t e r  Abstand n ic h t  über a l l e  Eigen- 

schä f ten  des räumlichen Abstandes v e r füg t :  Die S in te i -  

lung  e i n e r  Punktmenge im Raum im Klassen s t ö ß t  au f  

S ch w ie r ig k e i te n ,  wenn zu v i e l e  Punkte der  Menge "zu 

nahe" b e ie in a n d e r  l i e g e n  und n i c h t  voneinander g e t re n n t  

werden können.

Das von uns gewählte  monothetlsche K l a s s i f i k a t i o n s -  

ve r fah ren  werden w ir  im folgenden Abschnit t  beschre iben .
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6 .4 .  Ein monothetisches Verfahren zur  A k z e n tk la s s i f ik a -  

t ion u n a b ^ e l e i t e t e r  Wörter

Zu Beginn d ie s e s  A bschn i t ts  wollen w ir  uns kurz  a l l g e -  

mein mit monothetischen K l a s s i f i k a t i o n s v e r f a h r e n  b esch ä f -  

t igen  und insbesondere da rau f  e ingehen,  wie be i  d e r  An- 

Wendung so lch er  Verfahren das Problem b e w ä l t i g t  werden 

kann, daß n ic h t  a l l e  t h e o r e t i s c h  möglichen Ableitungen 

t a t s ä c h l i c h  b e leg t  s in d .  Danach werden wir u n se r  Verfah- 

ren v o r s t e l l e n ,  das s ich  durch e in e  z u s ä t z l i c h e  Regelung 

von der a l lgem eins ten  Form m ono the t ischer  Verfahren un- 

t e r s c h e id e t .  Die z u s ä tz l i c h e  Regelung wird nur  a b s t r a k t  

eingeffihrtf wie sie tatsächlich funktioniert, demonstrie- 
ren wir anschließend am B e iso ie l  d e r  von S ub s tan t iven  

a b g e le i te te n  Wörter.

Die Behandlung d ie s e s  B e i s p ie l s  g l i e d e r t  s i c h  in d r e i  

T e i le :  Zunächst geben wir e ine  Ü b e rs ic h t  übe r  a l l e  e in -  

fachen n ich tkons tan ten  W ortbildungsmodelle ,  d i e  mit un- 

a b g e le i t e te n  Substantiven k om bin ie r t  werden können, und 

wenden uns dann der Frage zu, in welcher  R eihenfo lge  

d ie  Wortbildungsmodelle zur K l a s s i f i k a t i o n  herangezogen 

werden s o l l e n .  Zum Abschluß werden wir d i e  e r s t e n  S c h r i t -  

t e  unse re r  Analyse im D e ta i l  vo r füh ren .  Eine Ü b ers ich t  

über d ie  Ergebnisse der Analyse geben w ir  im folgenden 

K ap i te l .

Wir beginnen mit e in e r  g e n e re l l e n  C h a r a k t e r i s t i k  der  

monothetischen Verfahren. Im vorangehenden A b sch n i t t  

haben wir über s i e  nur g esag t ,  daß im Laufe s o l c h e r  Ver- 

fahren d ie  Menge der  zu k l a s s i f i z i e r e n d e n  Objekte  mit 

H i l fe  e in z e ln e r  Merkmale s u k z e s s i v e  au fg e -
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g l i e d e r t  w ird .  Diese a l lgem eine  Beschreibung r e i c h t  im 

Grunde schon au s ,  um das Verfahren zu c h a r a k t e r i s i e r e n .  

Wir wollen es an einem einfachen B e isp ie l  e r l ä u te r n :  

Gegeben se ien  uns fü n f  Objekte A, B, C, D und S, d ie  

wir anhand zweier Merkmale и und v k l a s s i f i z i e r e n  wol- 

l e n .  Wir nehmen an ,  daß jedes  Merkmal zwei Ausprägungen 

h a t ,  d ie  w ir  mit  " + " und n- n bezeichnen:

А В C D E

Merkmal и: + ♦ +

Merkmal v: _ + _ + +

Mit H i l f e  des Merkmals и ergeben s ich  zunächst zwei K las-  

sen, von denen d ie  e r s t e  d ie  Elemente А, В und C, d ie  

zweite  d ie  Elemente D und В umfaßt. Was das Merkmal v 

angeh t ,  so s t e l l e n  w ir  f e s t ,  daß s ich  d ie  Elemente der 

e r s t e n  K lasse  gegenüber diesem Merkmal u n te r s c h ie d l ic h  

v e r h a l t e n ,  so daß wir  d ie  Klasse noch einmal u n t e r t e i -  

len  müssen in eine K lasse ,  d ie  aus A und C, und eine 

K lasse ,  d ie  nur aus В bes teh t«  Die zweite K lasse kann 

demgegenüber u n v e rä n d e r t  be ibeha lten  werden. Beide Merk- 

male zusammen ergeben a l so  d r e i  Klassen :

K1 -  [а, с}

K2 -  {вI 

к 3 -  [d ,  e (

Wie v e r fah re n  wir nun, wenn ein Objekt gegeben i s t ,  

b e i  dem e in e s  de r  Merkmale f e h l t ?  Als B e isp ie le  b e t ra c h -  

ten wir d r e i  w e i te r e  Objekte P, G und H mit den fo lgen-  

den Merkmalsausprägungen:
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0 0060829

F G H

Merkæal u: ♦ - ?
Merkmal v: ? ? ♦

Wir beginnen mit F. Wenn das Merkmal v auch be i  F be leg t  

wäre, so könnten wir F entweder der Klasse oder der 

Klasse K̂  zuweisen (im einen F a l l  v e r h i e l t e  es s i c h  wie 

A oder C, im anderen wie B). Da das Merkmal v n ic h t  be- 

l e g t  i s t ,  können wir nur sagen, daß P zu o d e r  zu 

K2 gehör t ,  und ordnen F der 1Vereinigungsmenge1 K1 vK2 

zu. Sntsprechendes g i l t  f ü r  H, d ie ses  Objekt gehört  zur 

Vereinigungsmenge K2 v K ^ .

Bei G s i e h t  d ie  S i tu a t io n  anders aus.  Wir haben b i s -  

her keine Klasse ,  d ie  dadurch gekennzeichnet wäre, daß 

b e i  ihren Elementen das Merkmal и d ie  Ausprägung 

und das Merkmal v d ie  Ausprägung h a t ,  und kennen 

G daher e indeu t ig  der  K lasse  K^ zuordnen.

Wir fassen zusammen: Anhand d e r  Objekte, d ie  a l l e  

Merkmale aufweisen, d e f in ie r e n  wir d i s ju n k te  Klassen.

Wir lassen  aber auch Vereinigungen so lch e r  d i s ju n k te r  

Klassen zu und ordnen in s i e  so lche  Objekte e in ,  bei  

denen eines der Merkmale (gegebenenfa l ls  mehrere Merk- 

male) feh len .  Anders a l s  b e i  de r  p o ly th e t isch en  K la s s i -  

f ik a t io n  i s t  a lso  ke ine  w i l l k ü r l i c h e  Entscheidung fü r  

d ie  eine oder d ie  andere Klasse n ö t ig .

Bei der konkreten Anwendung des Verfahrens auf  d ie  

unabge le i te ten  S ubs tan t ive  ergeben s ich  gewisse Kompli- 

ka t ionen .  Sie  hängen damit zusammen, daß keine  Substan- 

t i v e  e x i s t i e r e n ,  d ie  mit a l l e n  n ich tkons tan ten  Wortbil-  

dungsmodellen kom biniert  werden können. Deshalb müssen
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d ie  meisten Wörter Vereinigungsmengen zugeordnet werden• 

Darüberhinaus sind d ie  VereinÍgung9mengen zumei9t  sehr 

komplex. Um die Beschreibung dennoch Ü b e rs ic h t l ich  zu 

g e s t a l t e n  und zu v e re in fachen ,  wollen wir das Verfahren 

in e in e r  bestimmten H ins ich t  m od if iz ie ren .  Die Modifika- 

־ t ion  b e t r i f f t  vor allem d ie  D ars te l lung  der  Ergebnisse 

d e r  Analyse, h a t  aber auch gewisse Konsequenzen fü r  die 

Ergebnisse s e l b s t .

Unsere Modifikation geht davon aus, daß wir zwei Ebe- 

nen der  K la s s i f i k a t i o n  u n te rsche iden ,  und zwar eine ,p r i  

märe1 und e ine  *sekundäre 1 K la s s i f i k a t i o n .  Allgemein ge- 

sprochen, s o l l  d ie  primäre K la s s i f ik a t io n  aus einem Sy- 

a teo  von Klassen bes tehen ,  d ie  d ie  Eigenschaft  haben, 

daß der  Unterschied zwischen je  zwei Klassen d ie ses  Sy- 

stems s ich  au f  mindestens z w e i  Merkmale b ez ie h t ;  

d ie  sekundäre K l a s s i f i k a t i o n  b i l d e t  dann eine "V erfe i-  

nerung" der  primären K la s s i f i k a t i o n  und umfaßt a l l e  j e -  

ne F ä l l e ,  in denen der Unterschied zwischen zwei Klas-  

sen nur  in e i n e m  Merkmal begründet l i e g t .  -  In 

d e r  P rax is  wenden w ir  d i e  beiden B egrif fe  folgenderma- 

ßen an: Zunächst sehen wir  a l l e  s ich  ergebenden Klassen 

a l s  T e i l  der  sekundären K la s s i f ik a t io n  an, b i s  s i c h  der 

e r s t e  F a l l  e r g ib t ,  in dem e ine  Grenze zwischen zwei Klas 

sen durch zwei Merkmale d e f i n i e r t  werden kann. Bei jed e r  

neuen U n te r te i lu n g  überprüfen w ir ,  ob s i e  s i c h  möglicher 

weise mit feiner früheren  sekundären U n te r te i lu n g  deck t .  

F a l l s  j a ,  wird d ie  sekundäre U n te r te i lung  zur primären, 

f a l l s  n e in ,  h a t  s i c h  eine w ei te re  sekundäre U n te r te i lu n g  
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Wir bezeichnen d ie  Akzentklassen der primären K l a s s i -  

f ik a t io n  mit Großbuchstaben und Zahlen, wie z.B. A19 B11 

C2 usw., und zum T e i l  mit weiteren Symbolen, z .B .  A1 + . 

Die Akzentklassen der  sekundären K la s s i f ik a t io n  beziehen 

wir dagegen jew e i l s  au f  bestimmte Wortbildungsmodelle. 

B eisp ie lsw eise  un te rsche iden  wir innerha lb  der primären 

Klasse DQ+' d ie  sekundären Klassen D0+'( -jfc ica/a^ ) und 

PC♦'( - s c i c a / a ^ ) « Diese Schreibung s o l l  d e u t l i c h  machen, 

daß s ich  der  Unterschied zwischen den beiden Klassen nur 

auf ein Merkmal, nämlich au f  das durch - šč ica  svmboli- 

e i e r t e  Wortbildungsmodell* bez ieh t  und da3 s ich  d ie  b e i -  

den Klassen dadurch u n te rsch e id en ,  daß d ie  mit H i l fe  

von - s c i c a  a b g e le i t e te n  Wörter zum Akzentschema a^ oder 

zum Akzentschema a ? gehören können. Für beide F ä l le  g i b t  

es je  ein B e is p ie l :  Vgl. s t e r ž e n s č 1lea  vs. k o r ' e n s c i c a .

Die Unterscheidung zwischen der  p r iaä ren  und der se -  

kundären K la s s i f i k a t i o n  s o l l  aber n ic h t  nur te rm ino lo-  

gischen Zwecken dienen. Wir wollen s i e  auch benutzen, 

um die  Vereinigungsmengen zu vereinfachen ,  indem wir 

bei der Bildung von Vereinigungsmengen nur urimäre K las-  

sen b e rück s ich t ig en .  An d i e s e r  S t e l l e  s o l l  n ic h t  w e i te r  

darauf  eingegangen werden, wie d ie se s  P r inz ip  in der 

P rax is  angewandt werden kann, wir verweisen h ie rz u  a u f  

d ie  Behandlung unseres  B e is p ie l s .

Wir geben nun zunächst eine Übersicht über a l l e  e in -  

fachen n ich tk o n s tan ten  Wortbildungsmodelle, d ie  mit un- 

a b g e le i te te n  Substantiven  kom biniert  werden können. Zur 

Bezeichnung der  Wortbildungsmodelle führen wir eine neue 

verkürz te  Schreibweise e in :  Da es s i c h  bei jedem vonTilman Berger - 9783954792375
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j e t z t  ab vorkommenden Wortbildungsmodell von s e lb s t  v e r -  

s t e h t ,  daß es mit Substan t iven  kombiniert  wird, la ssen  

w ir  d i e  Bezeichnung fü r  d i e  Wortklasse des ab le i tenden  

Wortes weg und bezeichnen das Wortbildungsmodell k ü n f t ig  

nur  noch m it  dem Aff ix  und de r  Flexionsendung (be i  P rä-  

f ix en  n u r  mit dem A f f ix ) .  Sofern ein Aff ix  in mehreren 

Varian ten  e x i s t i e r t ,  geben wir nur d ie  h ä u f ig s t e  Varian- 

t e  an, ä h n l i c h  verfahren  w ir ,  wenn -  in Abhängigkeit von 

d e r  A k z e n t s te l l e  -  versch iedene Schreibungen der F lexions 

endung Vorkommen. Mit dem Index "d" bzw. "a" u n te r s c h e i -  

den wir Diminutiva bzw. Augmentativa von den übrigen F ä l-  

l e n .  Zur I l l u s t r a t i o n  vg l .  d i e  B e isp ie le :

-  259 -

s t a t t N ♦ - l v - N1 ״ : - ivo

s t a t t N ♦ —ov—/ -e v - -> A1 :
- o w j

s t a t t N ♦ -k - י N»3: -2h<1
s t a t t N ♦ - l c - / - e c - — N5״ :
s t a t t so - + N —לי N : 30-

Für d ie  zusammengesetzten Wortbildungsaodelle  l ä ß t  s ich  

d i e s e  Schre ibw eise  n i c h t  anwenden, wir verwenden v o re r s t  

d i e  b i s h e r i g e  Schreibung w e i te r  und führen s p ä te r  e ine  

abgekürz te  Bezeichnung ein ( s . u .  S. 263).

In zwei Fällen  müssen wir mit H il fe  e ines  Indexes 

homonyme Suff ixe  u n te rsc h e id en ,  und zwar bei  den S u f f i -  

xen -ec^ und -1,1 : Bei -ec^ müssen wir zwischen dem Suf- 

f i x  - e c -  (z .B .  ln o r i  * ec . Gen. 0r l e c fa ) und dem S u ff ix  

- Ç -  (z .B .  in s t o l 1 ec . Gen. s to l*  c ' a ) u n te rsche iden .  Wir 

schre iben  im e rs ten  F a l l  - e c ^  » im zweiten - e c ^  . Die
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beiden F ä l l e  können n i c h t  zusammengefaßt werden, da d ie  

heiden S u f f ix e  n i c h t  d ie  g le i c h e  S i lb e n z a h l  haben. Da 

das S u f f ix  - e c d1 k o n s ta n t  i s t ,  f e h l t  es in der  unten 

angeführ ten  A u f s te l lu n g . ־   Bei - ІД müssen wir zwischen 

dem S u f f ix  (z .B .  in s o k ' o l l j , fern, s o k *0 1 * .ja) und 

e in e r  s u f f ix lo s e n  Bildung (z .B .  ln  * o t c i j # fern, * o tc a ja ) 

u n te r s c h e id e n ,  w ir  sprechen von - i j - und ן  i  ,1 о « Die b e i -  

den F ä l len  können n i c h t  zusammengefaßt werden, da es zu 

knjaz* Ableitungen mit H i l f e  b e id e r  Wortbildungsmodelle 

g i b t  ( v g l .  кпД *azl.ļ . кпД , az* Да ѵэ. кпДаг*0 Д, к п ^ а ^ а ^ а ) .

Bei d e r  Untersuchung der  von S ubs tan t iven  a b g e l e i t e -  

ten  Wärter wollen wir z u s ä t z l i c h  zwei Einschränkungen 

t r e f f e n .  Die e r s t e  Einschränkung b e t r i f f t  d ie  Nebenak- 

z e n te .  Wir wollen d a r a u f  v e r z i c h t e n ,  d ie  V e r te i lu n g  der 

Nebenakzente zu u n te rsu c h en ,  und zwar h a u p t s ä c h l i c h  des-  

wegen, w eil  das A uf t re ten  der  Nebenakzente b e i  weitem 

n i c h t  so n o rm ie r t  i s t  wie das der  Hauptakzente .  Eine 

Reihe von Wörterbüchern des Russischen g i b t  überhaupt 

ke ine  Nebenakzente an ,  so b e i s p i e l s w e i s e  WORTH e t  a l .

(1970),  BISLFELDT (197613) und 0ŽEG0V (19729 ) .  Nebenak- 

zen te  f inden s i c h  dagegen b e i  ZALIZNJAK (1977a) und im 

or th oep isch en  Wörterbuch von 1983 (AVANESOV 1983) sowie 

in der  Akademiegrammatik von 1980, jedoch stimmen d ie  

Angaben d i e s e r  Werke r e l a t i v  h ä u f ig  n i c h t  ü b e re in :  Von 

25 A djek t iven ,  d i e  m it  v n u t r i -  beginnen und im o r th o e p i -  

sehen Wörterbuch a u f g e f ü h r t  s in d ,  fe h le n  a c h t  b e i  ZALIZ- 

NJAK v ö l l i g  (näm lich  v n u t r 1 i k v a r t *а!»пуД. v n u t r *l m a t e r i k *оѵуД« 

vnutrlm 1vsfecny.1 . v n u t r 1 lplemenn *0.1.  vn u tr  * l n o r t  ' оѵѵД. 

v n u t r ' i s t u d , ІДпуД. v n u t r 1 i f , аЬгіспѵД und v n u t r *!Дагукоу'оД)»Tilman Berger - 9783954792375
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b e i  d r e i  w e i te re n  Wörtern f e h l t  de r  Nebenakzent im o r th o -  

epischen Wörterbuch* während e r  b e i  ZALIZNJAK a u f g e fü h r t  

i s t  (nämlich b e i  v n u t r l k l  , a s s o v y j « v n u t r i k l 1 e to cn y .1 und 

vnutri .1 , a d e r n y l )« Ähnliches g i l t  auch b e i  anderen P r ä f ix e n .

Unsere zw ei te  Einschränkung b e t r i f f t  d ie  A d jek t ive  au f  

ny.1. Wir wollen b«־ e i  d iesen  Adjektiven  nur d ie  Akzentuation  

d e r  langformen b e r ü c k s i c h t ig e n ,  weil  s i c h  durch Hinzunahme 

d e r  Kurzformen e in  seh r  k o m p l iz ie r t e s  und durch v i e l e  Schwan- 

kungen geken nze ichn e te s  Bild e r g i b t .  Diese Schwankungen 

s tehen  m it  p a r a l l e l e n  Schwankungen b e i  den u n a b g e le i t e t e n  

Adjektiven ( v g l .  dazu COHEN 1971) in einem engen Zusammen- 

hang und s o l l t e n  mit d iesen  zusammen beschr ieben  werden.

Da eine  a u s f ü h r l i c h e  Behandlung d i e s e r  P rob lem atik  im 

Rahmen der  vor l iegenden  A rb e i t  n i c h t  möglich I s t ,  haben 

wir uns e n t s c h ie d e n ,  nur d ie  Langformen zu b e r ü c k s ic h t ig e n .

Im fo lgenden geben wir e in e  Ü bers ich t  über a l l e  e i n f a -  

chen n ic h tk o n s ta n te n  W ortbildungsmodelle,  d i e  mit  S u b s t a n t i -  

ven k om bin ie r t  werden können. Wir v e rz ich ten  dabei  a u f  Bei-  

s p ie l e  fü r  a b g e l e i t e t e  Wörter,  zu denen wir noch im V er lauf  

d e r  Analyse kommen werden. Insgesamt kommen 82 W ortb ildungs-  

modelle vor ,  d i e  w ir  im folgenden nach S uff ixen  und P rä f ix e n  

sowie ( b e i  den S u f f ix en )  nach d e r  Wortklasse und gegebenen- 

f a l l s  dem Genus des a b g e l e i t e t e n  Wortes g l i e d e r n :

I .  S u f f ix e

a)  S u f f ix e ,  mit  denen maskuline S u b s ta n t iv e  g e b i l d e t  werden 

■ak. - a r ,  - a r » . - a £ ,  - e c ,  - e r ,  - i c ,  - i k ,  - j a n i n , - o r ,  

- j ic iķ ,  - e ç d2, - i ķ d , - o k j .  - u sek j
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b) S u f f ix e ,  mit denen fem inine S u b s ta n t iv e  g e b i l d e t  werden 

- i c a , - i c h a , - l i a , * i n a , - i n l a , - j j a f -Ka, - á a ,  - з с і с а ,

• Ą .  - l c a d . - 13kad. ־ ISâd• ~ugkad* ־ .уз^ад« ־AHâa l־ • Í £ â a
c) S u f f ix e ,  mit denen n e u t r a l e  S u b s ta n t iv e  g e b i l d e t  werden 

- f e« - e s t v o , - i s č e , - Iv o , - s t v o , - c e ^ , - i c e ^, - i s k o ^ , 

-ko^, - изкоj , - і з с е а

d) S u f f i r e ,  mit  denen A d jek t ive  g e b i l d e t  werdèn

- e s k i j Ū־ , ļ , 1״ ״—״  1 ־2  ~ŁnskŁ- ־ *ISLÍZÍ־• » ■ІапуД, -£±1* 
- livv.-ļ, - n i , ļ , - n v ; , -óv ,  - ovnv.i. - оѵяк i i , - o v v ļ ,  - 3k i.ļ

e) S u f f ix e ,  mit denen Verben g e b i l d e t  werden 

- a t * , - e t * , - I r o v a t * , - i t * , - ovat*

I I .  P rä f ix e

ant i - ,  a rch  i - ,  d e - ,  3k3 - ,  kon t r - ,  o b e r - ,  p e r e - ,  pod- ,  

p ra - ,  p red - ,  p r -<״ ,  p r o t o - ,  r e - ,  30- ,  sub- ,  v i c e - ,  г а -

W eiterh in  s ind  f i ir  u n se re  Analvse d i e j e n i g e n  W o r tb i l -  

dungsmodelle i n t e r e s s a n t ,  mit deren  H i l f e  zusammengesetzte 

Wörter g e b i l d e t  werden können, deren z w e i te r  B e s t a n d t e i l  

e in  S u b s ta n t iv  i s t .  Die Akademiegrammatik von 198C ermög- 

l i c h t  ke inen  besonders  guten Ü berb l ick  Über d ie  Vorkommen- 

den Typen, w ei l  d i e  B e trach tung  d e r  zusammengesetzten Wör- 

t e r  s ich  vor a l le m  an i n h a l t l i c h e n  K r i t e r i e n  o r i e n t i e r t  

und d ie  fo rm ale  S e i t e  nur  kurz  b e h a n d e l t  wird ( v g l .  AG 1980, 

? 4 ? f f . ,  3 1 8 f f . ,  391).  Wir haben uns dah e r  vor a l lem  an der  

oben b e r e i t s  z i t i e r t e n  D a r s t e l lu n g  von BLICHARSKI (1977) 

und an RA3CKE (1972) o r i e n t i e r t .

Zunächst i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß d e r  e r s t e  B e s t a n d t e i l  

zusammengesetzter Wörter, deren z w e i te r  B e s t a n d t e i l  e in  

S u b s ta n t iv  i s t ,  e in  S u b s ta n t iv ,  ein A d je k t iv ,  e in e  P rä -
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p o s i t i o n ,  e in  Zahlwort  oder ein  Verb s e in  kann ( v g l .  d i e  

B e i s p i e l e  o v c e b 'v k « č e rn o z 1 ëm« b e s p l *anovy.ļ « b o l l g o l 'o v ) «

Im w e i te ren  w o llen  w ir  d i e  U n te r sc h ie d e  zwischen den
Щ

v e rsc h ied en en  e r s t e n  B e s ta n d te i l e n  v e r n a c h lä s s ig e n ,  da 

s i e  a l l e n f a l l s  den von uns n i c h t  u n te r s u c h te n  Nebenakzent 

b e e i n f l u s s e n .  K ü n f t ig  zeigen w ir  m it  dem Symbol "K" an ,  

daß ein  W ortb i ldungsm odell  zu r  Bildung zusammengesetzter  

Wörter v o r l i e g t .  Das Svmbol t r i t t  b e i  den W ortb i ldungs-  

m odellen ,  in  denen d i e  Zusammensetzung mit einem S u f f ix  

verbunden i s t ,  vo r  das S u f f i x ,  so daß w ir  b e i s p i e l s w e i s e  

s t a t t

P räp  + N ♦ -o v -  —» Aļ

k ü n f t i g  K - o w  1 sch re ib en  w ollen .  Bei den n i c h t  " v e re rb e n -  

den" Zusammensetzungen geben wir d i e  F le x io n s k la s s e  des 

zusammengesetzten Wortes an (z .B .  KN ļ f  KA^), f ü r  d ie  

"vererbenden"  sc h re ib e n  wir KN.

Da d i e  n i c h t  "ve re rbenden"  W ortb ildungsm odelle  a l l e  

k o n s ta n t  s i n d ,  b le ib e n  f ü r  d ie  Analyse fo lgende  W o r tb i l -  

dungsmodelle ü b r i g :

K- l s t y j , K - l f , K- j a r y j , K-ni.1 « K -n y j . K-o v s k l j . 

K-o v y j» K-sk l .1« K-s tvo  , KN

Nach d i e s e r  Ü b e r s ic h t  über d i e  W ortbildungsmodelle  

kommen wir  zu r  F es t le g u n g  d e r  R e ih e n fo lg e ,  in d e r  wir 

d ie  W ortb i ldungsm odelle  zur K l a s s i f i k a t i o n  heranz iehen  

w ollen .  Der En tsche idung  über  d i e  R e ihen fo lge  kommt k e i -  

ne 30 über ragende  R o l le  zu, wie man zu näch s t  vermuten 

s o l l t e .  S3 g e h ö r t  zwa^ zum Wesen d e r  monothetischen K la s -  

s i f i k a t i o n ,  daß d i e  Merkmale s u k z e s s i v e  zur  

K l a s s i f i k a t i o n  heraneezoeen  werden, abe r  es l ä ß t  s i c h
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doch ze igen ,  daí? das Ergebnis de r  K l a s s i f i k a t i o n  von der 

Reihenfolge der  Merkmale unabhängig i s t ,  v o ra u sg e s e tz t ,  

man verwendet ein u n m o d i f iz ie r te s  m onothetisches  Verfah- 

re n .  Durch d ie  von uns e ingeführ ten  Modifikationen e r g ib t  

sich zwar ein gewisser  E influß  der  Reihenfo lge  au f  das 

Ergebnis, doch i s t  es immer noch möglich, Veränderungen 

an der Reihenfolge vorzunehmen , ohne daß s i c h  das Srgeb- 

n i s  ä n d e r t .  Mit d i e s e r  Frage wollen w 'r  uns h i e r  n i c h t  

genauer b e s c h ä f t ig e n .

Die Reihenfolge s o l l  anhand p r a k t i s c h e r  Gesichtspunk- 

t e  so f e s t f fe le g t  werde״., da!3 d ie  Analvse m öglichs t  über-  

s i c h t l i c h  und problemlos wird. Die e r s t e  grobe E in te i lu n g  

übernehmen wir aus de r  oben gegebenen A u fs te l lu n?  der  rfort- 

b i ld u n esn o d e l le .  Wir wollen d ie  W o r t b i ld u n ^ S T o d e l i e ,  die  

mit g l e i c h a r t i g e  morphologischen Prozessen verbunden ״

s ind ,  Jew e i ls  zusammen behandeln und beginnen dabei  mit 

der  größten Grupre, nämlich den S u f f ix e n ,  um danach mit den 

Präfixen und zu den W ortb i ldungsrodel len  zur Bildung zu- 

sammengesetzter Wörter überzugehen.

Innerhalb  der  Gruppe de r  S u f f ix e  wollen wir d ie  Reihen- 

fo lge  n i c h t  wie oben an der  Wortart  des a b g e le i t e t e n  Wer- 

t e s  und der  a lphabe t ischen  Reihenfolge a u s r i c h te n ,  sondern 

wir  wollen im e ig e n t l ic h e n  Sinn ak z en to lo g isch e  K r i t e r i e n  

verwenden. Wir behandeln d re i  K r i t e r i e n ,  von denen s ich  

das e r s t e  auf  d ie  Art d e r  Akzentschemata b e z ie h t ,  d ie  be i  

a b g e le i t e t e n  Wörtern verkommen können. Das zweite  K ri te r ium  

b e t r i f f t  d ie  Frequenz e in z e ln e r  S u f f ix e ,  und das d r i t t e  

hängt mit  der  Unterscheidung zwischen d e r  primären und 

der  sekundären K l a s s i f i k a t i o n  zusammen.
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Wir beginnen mit dem e rs ten  K ri te r ium . Wenn wir un- 

t e r s u c h e n ,  welche und w iev ie le  Akzentschemata jew e i l s  

b e i  den mit  einem bestimmten S u f f ix  g e b i ld e te n  Wörtern 

Vorkommen, 30 kennen wir  e ine  ganze Skala von Möglich- 

k e i t e n  u n te r s c h e id e n :  Am einen Ende der  S ka la  stehen 

S u f f ix e  wie -ka^« d ie  d ie  E igenschaft  haben, daß d ie  

a b g e l e i t e t e n  Wörter säm tl ich  zum Akzentscheraa a gehören» 

und daß de r  Akzent immer auf e in e r  S i lb e  de r  Basisform 

des a b le i t e n d e n  Wortes l i e g t  (v g l .  d ie  B e i s p ie le  g o l 'ovka ,

.11 agodka. p 'u g o v ic k a ) .  Am anderen Ende de r  Skala  stehen 

W ortbildungsmodelle  wie -ko^. bei  denen e ine  V ie lzahl  

von Akzentschemata vorkommt (im F a l l e  von -kod sind das 

b e i s p i e l s w e i s e  a 2, , b, c2 und d, v g l .  d i e  B e isp ie le  

v־r 'emecko. j a 1 l ck o , ozerk *0. 1oblacko und u s k 10 ) .

Im folgenden geben w ir  eine kurze  Ü b ers ich t  Uber a l -  

l e  vorkommenden M öglichkeiten .  Wir fassen  dabe i  a l l e  

F ä l l e ,  in denen das Akzentschema a gegeben i s t  und der 

Akzent a u f  e in e r  S i lb e  der  Basisform des ab le i tend en  

Wortes l i e g t ,  u n t e r  dem Terminus 1Stammbetonung״ zusam- 

men. Die Reihenfolge e r g ib t  s ich  nach dem P r in z ip  "vom 

Einfachen zum K om pliz ie r ten" ,  d .h .  d ie  Klassen von Wort- 

b i ldungsmodellen sind so angeordnet ,  daß jede  Klasse 

um so f rü h e r  e r s c h e i n t ,  in Je mehr anderen Klassen s ie  

(im men g en th eo re t isc h en  Sinne) en th a l ten  i s t .  An manchen 

S t e l l e n  wurde d ie  Reihenfolge w i l l k ü r l i c h  f e s t g e l e g t ,  

weil zwei Klassen g le ic h w e r t ig  sind ( b e i s p ie l s w e is e  b e i  

b und c) :

a) nur Stammbetonung

B e i s p i e l :  -ka  . z .3 .  p ’ugovicka, j 1 agorika, g o l *ovka
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b) Stammbetonung v s .  Suff ixbe tonung

B e i s p i e l !  - l s t v . ļ  z . B .  ratu a k u l l 8ty.1, t v o r ' o j f l a t y j .

kom 1 l a t y .1

c) Stammbetonung v s .  Akzentschema b

B e ia p ie l :  - 3k l j  z.B. e p *I s k o p s k i j , a r  1abakl. j ,

mor3k ' 0.1

d) Suff ixbe tonung  vs .  Akzentschema b

B e i s p i e l :  -ak z.B. a v a t r i j  1ak ( a ļ ) ,  r v b !ak (b)

e) Betonung a u f  ve rsch iedenen  S i lben  dea S u f f ix e s  

B e i s p i e l :  - l r o v a t 9 z .B . mass 1 ! r o v a t * . m aaklrov 'a t*

f )  Stammbetonung va. Suff ixbe tonung  v s .  Akzentscheraa b 

B e i s p i e l :  -ovskl. ļ  z .B . *avgustovakl.4. b 'ankovak i . l«

b e s ' o v s k l j , кит0ѵэк*0.1

g) Stammbetonung vs .  ve r sc h ied en e  Arten von Suff ixbetonung 

B e ia p ie l : jan־.-  in  z.B. г 1 imi*a n i n . u l l c ł a n ln «

dvor.ļan * ln

h) Stammbetonung vs .  Akzentschema b v s .  andere  Akzent- 

schemata

B e i s p i e l :  -k o j  z .B . vr*emecko ( a ^ ) ,  .ja'  lcko ( а ^ ) ,

o z e r k ł 0 ( b ) f 'ob lacko  ( c 2 ),  

usfo , o ( d )

Diese E i n t e i lu n g  3011 uns fü r  d ie  R e ih en fo lg e  a l s  Grund- 

l ä g e  d ien en ,  s i e  r e i c h t  a b e r  a l l e i n  noch n i c h t  a u s ,  da 

d ie  o e i s t e n  Gruppen von S uff ixen  mehr a l s  ein Element 

umfassen.

Als zw e i te s  K r i t e r iu m  wollen wir  d i e  Frequenz, mit 

d e r  e in ze ln e  S u f f ix e  Vorkommen, verwenden. J e  h ä u f ig e r  

ein V ortb i ldungsm odel l  a u f t r i t t ,  d e s to  mehr Wörter um- 

f a ß t  d i e  K l a s s i f i k a t i o n ,  d i e  mit H i l f e  d i e s e s  W o r tb i l -

0 0060829
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dungsmodell d e f i n i e r t  werden kann• E3 i s t  dah e r  s in n -  

v o l l ,  d i e  W ortb i ldungsm odelle  in n e rh a lb  d e r  nach dem 

e r s te n  K r i t e r iu m  d e f i n i e r t e n  Gruppen nach a b s te ig e n d e r  

Frequenz zu ordnen .  Die F e s t s t e l l u n g  d e r  Frequenz e r f o r -  

d e r t  a l l e r d i n g s  in sbeso n d e re  b e i  h äu f ig en  W ortb i ldungs-  

modellen um fangreiche  Zählungen, in solchen F ä l le n  ha -  

ben w ir  zu Schätzungen g e g r i f f e n ,  a u f  deren  p r a k t i s c h e  

Durchführung (m i t  H i l f e  von S t ic h p ro b en )  w ir  h i e r  n i c h t  

näher eingehen w o l len .

Unser d r i t t e s  K r i t e r iu m  b e z i e h t  s i c h  a u f  d i e  U n te r -  

Scheidung von p r im ä re r  und s ek u n d ä re r  K l a s s i f i k a t i o n .

Wir haben schon f r ü h e r  d a ra u f  h in g ew iesen ,  daß jede Un- 

t e r t e i l u n g  von Klassen  b e i  de r  p r a k t i s c h e n  Durchführung 

der  Analyse so lange  a l s  T e i l  de r  sekundären K l a s s i f i k a -  

t io n  angesehen w ird ,  b i s  s i c h  m öglicherw eise  s p ä t e r  

z e i g t ,  daß s i e  d e r  primären K l a s s i f i k a t i o n  zuzurechnen 

i s t .  H ie rdu rch  kann s i c h  am Anfang d e r  K l a s s i f i k a t i o n  

ein Problem ergeben ,  wenn nämlich l ä n g e r e  Z e i t  ke ine  

primären Unterscheidungen  a u f t r e t e n .  Um diesem Problem 

ab z u h e l fen ,  wollen w ir  zwei S u f f ix e ,  d i e  b e id e  d i e s e lb e  

K l a s s i f i k a t i o n  ergeben und zudem zu den h ä u f ig s t e n  Suf-  

f ix en  z ä h le n ,  vo rz iehen  und mit ihnen d i e  Analyse b e g in -  

пег .  Es h a n d e l t  s i c h  um d ie  S u f f ix e  -nv.1 und - s c i k . Im- 

mer dann, wenn es zu einem S u b s t a n t i v  sowohl e in e  A b le i -  

tung a u f  -ny.j a l s  auch e ine  A b le i tung  a u f  - s c i k  g i b t ,  

können w ir  aus dem Akzentschema d e r  einen  A ble i tung  a u f  

d ie  andere  s c h l ie ß e n  ( i n  beiden R ich tu n g en ) .  Dem Akzent- 

schema b d e r  A d jek t ive  e n t s p r i c h t  b e i  den S u b s ta n t iv e n  

e b e n f a l l s  b ( v g l .  vremenn , o .ļ /v rem ensc 1 i k ) ,  dem Akzent-

0 0060829
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schema a^ e n t s p r i c h t  a 2 ( v g l .  amb1 amv.1 / amb'а г з б і к ) ,  

a 2 e n t s p r i c h t  a^ ( v g l .  v '  en t  г т у ; j / v 1 en t e r h e i k ) und а^ 

e n t s p r i c h t  a^ ( v g l .  v 1 akuumnv.ļ/ v 1 akuumsčik) .  Die anhand 

von -nvj  bzw. - s c ik  d e f i n i e r t e  K l a s s i f i k a t i o n  i s t  daher 

in jedem F a l l  T e i l  d e r  primären K l a s s i f i k a t i o n  und fü r  

den Beginn d e r  Analvse b e s te n s  g e e ig n e t .

Bei den P rä f ix e n  i s t  d i e  S i tu a t i o n  e i n f a c h e r .  E3 ge -  

n ü g t ,  zwischen P rä f ix e n  zu u n te r s c h e id e n ,  a u f  denen de r  

Hauptakzent n i e  l i e g t  (so z.B. p re d - .  v g l .  p r e d p a r l 'ament, 

predol.jusn ' a ) . und so lc h e n ,  a u f  denen d e r  Hauptakzent 

l i e g e n  kann (30 z .B .  p r a - ,  v g l .  p r 1aded . p r ' a o t e c . abe r  

p ra . ļa z 'v k ) .  Wenn e in  p r ä f i g i e r t e s  S u b s ta n t iv  zum Akzent- 

schema b oder  zu einem Akzentschema m it  wechselndem Ak- 

zen t  g e h ö r t ,  so v o l l z i e h e n  s i c h  a l l e  Verschiebungen der  

A k z e r . t s te l le  in n e rh a lb  d e r  Basisform des a b l e i t e n d e n  Wor- 

t e s  und müssen n i c h t  a u f  das  P r ä f i x  bezogen werden. P rä -  

f i g i e r t e  S u b s t a n t iv e ,  deren P r ä f i x  b e to n t  i s t ,  gehören 

immer zum Akzentschema a .  -  In n e rh a lb  d e r  beiden Gruppen 

ordnen w ir  d i e  P r ä f i x e  nach a b s te ig e n d e r  Frequenz.

Bei d e r  Gruppe d e r  W ortbildungsmodelle  zur Bildung 

zusammengesetzter Wörter beginnen w ir  m it  den s u f f i g i e r -  

ten zusammengesetzten Wörtern und übernehmen dabe i  d ie  

R eihenfo lge  d e r  S u f f ix e  von den n ich tzusam m engese tz ten  

s u f f i g i e r t e n  Wörtern. Anschließend behandeln w i r  d i e  

s u f f i x l o s e n  zusammengesetzten Wörter.

Insgesamt e r g i b t  s i c h  s c h l i e ß l i c h  fo lgende  R e ih e n fo l -  

ge d e r  W ortb i ldungsm odelle :

A. Beginn d e r  K l a s s i f i k a t i o n  

U־ l i .  - a č l k
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B. S u f f ix e

a) -ка, åkay. -esk lj, ־ü ! ״ ־  áâ* ־ilil ״ ־ H i l 11 ״ ־ ā

b) ■ i .ja. - o v a t* , - I s t y j , - i n a , - з с і с а , - u3kad, - l ś c e a ,

- a t * , - i ņ a a 13- caa״  , - i c a d , - i c h a , - І з к а ^ ,  - i c a , - 11 vy.1 i 

- 19koj , - e r ,  - e t*  t - i s c e , - i n j a , - o r ,  - I n s k i j , - изко^, 

-y3kad , - iv o

c) - s k i  j , - 3 tv o , - i k j ,  - e c ,  -ec^o« - e s t v o , - i k ,  - a r * , -* e,

■cad » - i c e d» - i n f ־i £ f  -u se ķ d , - i j . 2

d ) - a k , - a 2f. - a r .  - ovnv.ļ

e) - I rova t*

f)  - o w j , - j a n v j , - оѵзк 1,1, - оѵ

g) - j a n i n

h) - i t ! • ־  £ķd , -С€^# -k o d

C. P r ä f i x e

a) d e - ,  a n t i - ,  p r o t o - ,  r e - ,  a r c h i - ,  v i c e - ,  ê k s - ,  p ro - ,

30- .  sub- ,  k o n t r - ,  o b e r - ,  n re d - ,  p e r e -

b) pod- ,  p r a - ,  2a -

D. W ortb i ldungsm odelle  2ur  Bildung zusammengesetzter Wörter

a) K-nv j , K-n l  j , К- i s  t v j , K-sk i ,1 . K-s t v o , K-* e, K-o w j  , 

K-j a n v j . K-ov3ki.1, K-l t*

b) KN

Wir kommen nun zu r  Durchführung d e r  K l a s s i f i k a t i o n .

In diesem A b s c h n i t t  wollen w ir  d i e  e r s t e n  S c h r i t t e  d e r  

Analyse b i s  zum S u f f i x  -* j a  genau d a r s t e l l e n .  Von den 

folgenden S c h r i t t e n  werden w ir  d i e j e n ig e n  h e r a u s g r e i f e n ,  

in deren V e r lau f  s i c h  d i e  p r im äre  K l a s s i f i k a t i o n  v e rän -  

d e r t ,  so daß wir zum Abschluß des  K a p i t e l s  e in e  Ü b ers ich t  

über a l l e  primären K lassen ,  d i e  s i c h  im Laufe d e r  Analyse
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ergeben, an führen können. Eine Ü bers ich t  über d i e  E in z e l -  

e rgebn isee  de r  Analyse geben w ir  im nächsten K a p i t e l .

Wir beginnen mit den Suffixen -nyj  und - s c l k . Als 

e r s t e s  d e f in ie r e n  wir f ü r  a l l e  S u b s ta n t iv e ,  d i e  mit b e i -  

den Suff ixen  kom bin ie r t  werden können, insgesamt sieben 

Klassen, und zwar v i e r  f ü r  Stämme ohne r e g u lä r e  Vokal- 

a l t e r n a t i o n  und d r e i  f ü r  Stämme mit r e g u l ä r e r  V o k a la l t e r -  

n a t io n :

0 0060629

- 270 -

Klasse -nv.1 -eü ik B e ig l ie le

КЗ a 3 a 4 v* akuum/v ' akuumny .1 / v  , akuumsčik

K2 a 2 a 3 b 1 ak en / b 1 ak en nv.1 /b  ' akensc ik

Kl a 1 a 2 amb 'a r /am b 'am v.i /am b ' a r s c i k

КО b b vr'emla/vremenn ,0 .1 /vremensč ' ik

KU a 2 a 3 sk 'obel*  / e k ,o b e l f ny.1/sk, o b e l f šč ik

ко♦ a 1 a 2 ІКІ , a / i g ' o l ^ v . l / i f c ' o l *  ácik

ко♦׳ b b d e n V d e n n 'o j / d e n s č ik ״

In e ine  d i e s e r  Klassen lassen  s ich  auch f a s t  a l l e  Wörter 

e inordnen, zu denen es nur  eine Ableitung au f  - ny.1 oder 

a u f  -3 c ik  g i b t .  So gehör t  das S u b s ta n t iv  s i e z , a , zu dem 

es nur d i e  Ableitung s l ’ëznvj g i b t ,  zu K1, und das Sub- 

s t a n t i v  .jam, zu dem es nur  d ie  Ableitung .ļamšč* 1k g i b t ,  

gehört  zu KO.

S inige Wörter mit  Ableitungen au f  - nyļ können k e in e r  

Klasse zugeordnet  werden, so z.B. 8* w o r o t k a / s 1vvorotocnv? 

und j 1armarka/ ,1 *armarocny.j. Alle d ie s e  Wörter zeigen e ine  

r e g u lä r e  V o k a la l t e m a t io n .  Da bei  den Ableitungen d ie  

Akzentschemata a^ und a^ Vorkommen, d e f in i e r e n  wir f o l -  

gende Klassen :
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K lasse  -ny.1 B e i s p ie le

K3+ a^ s 1 yvor о tk  a /  s 1 y voro to cny j

K2+ a^ j *armarka/ j ' armaročny.ļ

Es i s t  n i c h t  von vornehere in  k l a r ,  ob es s i c h  bei  K3+ und 

K2+ um primäre oder um sekundäre Klassen h an d e l t .  Auf d ie s e  

Frage werden wir s p ä t e r  noch genauer eingehen ( s .  S. 283).

Zu de r  K lasse KO♦' s e i  noch angemerkt9 daß s i e  außer 

den* nur noch d ie  Elemente s c 1eben*. s t ' e r ž e n »  « g r 1eben* 

und k 'o r e n » ^ e n th ä l t  (das Wort к *oren*  ̂ ohne re g u lä re  

V o k a la l te rn a t io n  gehör t  zur K lasse  КО)• Zu d ie s e r  Klasse 

kommen auch im w eite ren  k e in e  neuen Elemente hinzu• In 

einem gewissen Sinne kann d ie  K lasse  a l s  e ine  Variante  

d e r  K lasse  K0+ a u fg e faß t  werden, d i e s  i s t  auch der Grund 

f ü r  d ie  von uns gewählte Bezeichnung•

Wir setzen d i e  K l a s s i f i k a t i o n  mit dem S u f f ix  -ķa f o r t .  

Wir un te rsuchen ,  wie S u b s ta n t iv e  be ton t  werden, die von 

u n s e re r  b ish e r ig en  K l a s s i f i k a t i o n  b e r e i t s  e r f a ß t  sind 

und an d ie  das S u f f ix  -ķa t r e t e n  kann. Soweit es in un- 

seren  Klassen so lche  S ubs tan t ive  g i b t ,  können wir dann 

den Klassen j e w e i l s  e in d e u t ig  ein Akzentschema zuordnen:

0 0060829

- 271 -

Klasse -ka B e is p ie le

K2 a 2 1 *adan/1 , adanka

K1 a 1 san i t ' a r / s a n  i t arka ״ 

KO a 1 anka1 ״.s 1 em .1a/sem

K0+ a 1 b a r a c h l 1 o /barach*olka

K0+׳ a 1 g r 1 eben ״ / greb ״ enka
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0 0060829

Wenn es zu einem S u b s ta n t iv  n u r  e in e  A b le i tu n g  a u f  

•1Sâ so können w ir  es m e is t  e i n d e u t i g  e i n e r  K lasse

zuordnen. B e i s p ie l s w e i s e  fo lg e rn  w ir  aus d e r  Betonung 

von v ' a r v a r k a . daß v ' a r v a r  zur K lasse  K2 g e h ö r t .  Manch- 

mal i s t  nu r  e in e  Zuordnung zu e i n e r  Vereinigungsmenge 

möglich, z .B .  können w ir  aus d e r  Betonung von medv'edka 

n u r  s c h l i e ß e n ,  daß medv'ed* Element von KO v Kl i s t .

Das Wort V 'o lga  (A b le i tung  v 'o l o z k a ) l ä ß t  s i c h  nach 

d e r  T abe l le  k e in e r  K lasse  zuordnen. In Analogie  zu dem 

S u f f ix  -nv.l e r s c h e i n t  a b e r  e ine  Zuordnung zu Kl♦ s in n -  

v o l l ,  w ir  e rw e i te rn  en tsprechend  d i e  o b ie e  T a b e l le  um 

d i e  Z e i le

־ 272 -

Kt♦ a 2 Ѵ*0 1 к а / ѵ , 0 1 0 гка

wir kommen zum S u f f i x  -k a ^ . Den m eis ten  b i s h e r

n i e r t e n Klassen l ä ß t s i c h  e in d e u t ig  e in  Akzentsch!

ordn 9nf jedoch  n i c h t in a l l e n  F ä l l e n :

K lasse B e i s p i e l e

КЗ a 3 p u״ e o v i c a / ü , ugovicka

K2 a 2 .1 , agoda/,1 •agodka

Kl a 2 8 t 1udi j a / s t ' u d i j k a

a 1 kan 1 a v a /k a n •avka

КО a 1 g o l o v ' a / g o l , ovka

K2♦ a 3 8 1umerk i / 3 1umereck i

Kl♦ a 2 sosn , a ļ / 3 ' 08enka

a 1 з о з п , a ^ / 808• ёпка

K0+ a 2 с ״ erkov*ן / с י  erkovka

a 1 с ״ erkov*״ / c e r k 1ovka
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Bie U n te r te i l u n g e n  de r  b i s h e r ig e n  Klassen K1״ K1♦ und 

K0+ in Je zwei k l e i n e r e  Klassen s ind  ä I s sekundäre E in -  

t e i lu n g e n  anzusehen .  Wir geben e in e  Ü b e r s ic h t  über d i e  

Elemente d e r  s e c h s  neuen K lassen :

K1(־ kąd/ a 2 ) : s t , u d i i a , p ' a r t l j a , f * a b r i k a , t r a g 1 ed i j a ,

k o m 'e d i j a  (n u r  d i e s e  Elemente)

K1 ( - k a ^ / a 1 ) : min , u t a , aog* i l a , p r  1oba , vere.j 1a  . . .  

K1+(-kad / a 2 ) : к , u k l a . so 3n 1 a 1. d 1 en* ga . V asn . ja  . . .

Kl -*•(-k ad/ a 1 )

KO+i-ka^/a^)

sosn *a  ̂ (nu r  d i e s e s  Element)

K0+(-kad / a ^ )

с 1 erkov* ן « к 1 el* .ja (nur  d i e s e  Bienente)  

с 1 e r k o v * i g l *a. zeml.j * a ^. sem* J , a . . .

An d i e s e r  S t e l l e  wollen wir auch angeben, wie sekun- 

däre  Klassen be i  d e r  Bildung von Vereinigungsmengen be-  

r ü c k s i c h t i g t  werden s o l l e n .  Als w ir  d i e  Unterscheidung 

zwischen prim ären  und sekundären K lassen f e s t l e g t e n ,  ha -  

ben w ir  schon d a r a u f  h ingewiesen ( v g l .  oben S. 258), daß 

wir uns immer nur  a u f  p r im äre  Klassen beziehen wollen, 

wenn wir Vereinigungsmengen angeben. Wir wollen an einem 

B e i s p i e l  z e ig e n ,  was das  b e d e u te t :  Zu dem Wort , ampula 

g i b t  es  das  Diminutivum *ampułka, abe r  k e in e  Ableitungen 

a u f  - nv.4. - s c ik  und -k a .  Anhand d e r  oben ang e fü h r ten  Ta- 

b e l l e  e r g i b t  s i c h  e in e  Zuordnung von , ampula zu der  Ver- 

einigungsmenge K2 v K l( - k a ^ / a ^ ) « Wenn w ir  uns bei  der  

Angabe von Vereinigungsmengen nur  au f  p r im äre  Klassen 

bez iehen w o l len ,  müssen wir in dem Ausdruck K2 v K l( -к а ^ /а ^ )  

das zw e i te  Glied durch e ine  p r im äre  K lasse  e r se tzen  oder 

w eg lassen .

Wir wollen f e s t l e g e n ,  da*? w ir  -  von wenigen Ausnahmen 

abgesehen ( s . u . )  -  immer d ie  sekundären Klassen durchTilman Berger - 9783954792375
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d ie  з і е  umfassenden primären Klassen e r se tzen  werden.

Im vorliegenden B e isü ie l  bedeu te t  das ,  daß wir s t a t t  

K2 v K1(-k a ^ /a ^ )  in Zukunft K2 v K1 sch re ib en .  -  Unsere 

Festlegung b r i n g t  es mit s ic h ,  daß wir über d ie  b e t r e f -  

fenden Wörter weniger Angaben machen, a l s  an s i c h  möglich 

wäre. Wir nehmen diesen N ach te i l  in Kauf, weil  d i e  U nter -  

sch iede ,  d ie  v e r n a c h lä s s ig t  werden, gewissermaßen zw e i t -  

rang ig  s ind .

Von d i e s e r  Regelung wolier, wir nur abweiehen, wenn 

e ine  sekundäre K lasse  ein oder zwei Elemente e n t h ä l t .  

Solche ,k l e i n e n 1 Klassen wollen wir be i  der  Bildung von 

Vereinigungsmengen ve rn ach lä s s ig en .  Als B e isp ie l  zur Er- 

läu te rung  und Begründung der  zu sä tz l ich e n  Regelung wäh- 

len wir das Wort machr1a . zu dem es das Diminutivum 

mach 1o rk a , aber ke ine  Ableitungen au f  - пѵ.Ч - эсік  oder 

-ka g i b t .  Da es s i c h  b e i  ma ehr* a um ein Wort mit r e g u lä -  

r e r  V o ka la l te rn a t ion  h an d e l t  (v g l .  machr , o w j  ) .  kann 

machr1 a zunächst  de r  Vereinigungsmenge КО+(-ка^/а^) v 

K1( - k a ^ /a ^ ) zugeordnet werden. Wenn w ir  d ie se  V ere in  ־!

gungsmenge im Sinne der obigen Regelung durch КО♦ v KW 

e r se tz e n ,  so sagen wir damit aus ,  daß machr1a Element 

der  Klasse K0+ oder d e r  Klasse Ki+ se in  kann, daß aber 

fü r  eine e in d eu t ig e  Zuordnung n ic h t  genügend Angaben vor— 

handen s in d .  Bei einem Vergleich  d e r  beiden Klassen КО♦ 

und Kl♦ kommen wir a l l e r d i n g s  zu dem Ergebnis ,  daß eine 

Zuordnung von machr1 a zu K0+ v i e l  w ah rsch e in l ich e r  i s t  

a l s  eine Zuordnung zu K1 + : ^ ♦ ( - к а ^ / а ^  ) h a t  nämlich nur 

ein Element (nämlich sosn 1a j ,  KO^(-kad/ a j  ) ha t  hingegen 

mehr a l s  zehn Elemente. Wir können erw arten ,  daß s ic h
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machr * a ehe r  an den v ie le n  Elementen von КО+С-ка^/а^) 

o r i e n t i e r e n  wird a l s  an dem einen B e is p ie l  s o s n ' a o. Da 

ез r e l a t i v  um ständ l ich  i s t in ״  a l l e n  d e r a r t ig e n  Fä l len  

d ie  Anzahl d e r  Elemente der  beiden verg l ichenen  Klassen 

zu e r m i t t e l n ,  wollen  w ir  uns b e i  u n s e re r  zu sä tz l ich e n  

Regelung a u f  d i e  k la re n  F ä l l e  k o n z e n t r ie r e n ,  in denen 

sekundäre  Klassen s e h r  wenige Elemente haben. Die von 

uns gezogene Grenze i s t  b i s  zu einem gewissen Grad w i l l -  

k U r l i c h ,  s i e  h a t  s i c h  jedoch in d e r  P ra x is  a l s  s in n v o l l  

e rw iesen :  J e  höher w ir  nämlich d ie  Grenze anse tzen ,  um so 

h ä u f ig e r  t r i t t  d e r  F a l l  a u f ,  daß e ine  Vereinigungsrnenge 

nur аиэ 1k le inen*  Klassen b e s t e h t .  H ie r fü r  müßte eine 

e igene  Regelung g e t ro f f e n  werden. Bei de r  von uns f e s t g e -  

l e g te n  Grenze e n t s t e h t  d ie  S chw ie r igk e i t  n i c h t .

Auf d ie  nächsten S u f f ix e  gehen wir n i c h t  mehr 80 au s -  

f U h r l i c h  e in .  Das Akzentverhalten  d e r  S u ff ix e  - e sk i . l . - i . l ^  

-sfa, - k i j , -ni,1 und - * j a  fassen  w ir  in e in e r  Tabelle  zu- 

sammen. Für d i e  D a r s te l lu n g  in Tabellenform geben wir d r e i  

Regelungen an, deren w ir  uns auch im folgenden Kapitel* 

bedienen wollen:

a) Wenn e ine  pr im äre  K lasse  in mehrere , g ro ß e 1 sekundäre 

Klassen z e r t e i l t  i s t ,  so geben wir a l l e  Akzentschenata, 

d ie  d iesen  Klassen en tsp rechen ,  in de r  Tabelle  an, j e w e i l s  

durch  S c h rä g s t r ic h e  g e t r e n n t .  Als Hinweis au f  d ie  beiden 

sekundären Klassen K l ( -к а д /а ^ ) und Kl ( -k a ^ /a ^ )  s t e h t  a l s o  

in  d e r  Tabelle  a 1/ a 2 -

b) Wenn e ine  oder mehrere ״k l e i n e 1 sekundäre Klassen v e r -  

n a c h lä s s ig t  werden, so deuten w ir  d ie s  in de r  Tabelle  durch 

ein Ausrufungszeichen an .  Auf d ie  beiden sekundären Klassen

-  275 -
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КО+С-ка^/а^ ) und КО+С-ка^/а^) weisen wir m it  d e r  E in tragung  

a^ ! h in •  In den s e l t e n e n  F ä l l e n ,  in denen a l l e  sekundären 

Klassen * k l e i n '  s in d ,  s t e h t  in d e r  T a b e l le  n u r  e in  Auaru- 

fungsze ichen  (z .B .  b e i  - s e i c a . v g l .  S. 295).

c) Manchmal kann man n i c h t  f e s t s t e l l e n ,  wie s i c h  d i e  Eie- 

mente e i n e r  K lasse  gegenüber einem neuen S u f f ix  v e r h a l t e n ,  

w e i l  k e in e s  d i e s e r  Elemente mit dem S u f f f i x  k o m bin ie r t  

werden kann. B e i s p ie l s w e i s e  t r i t t  -eski.1 an k e in  Element 

von KO. In so lchen  F ä l le n  i s t  es o f t  möglich, aus dem Ver- 

h a l t e n  von Elementen von Vereinigungsmengen etwas zu f o l -  

g e m .  So gehören d i e  A d jek t iv e  a u f  - esk 1.1. d i e  von Elemen- 

ten von KOv K1 a b g e l e i t e t  s in d ,  zum Akzentschema a 2 (z .B .  

b a t r ' a č e s k l . ļ , g r , e č e s k i j  ) .  W!!- fo lg e rn  d a r a u s ,  daß der  

K lasse  KO das Akzentschema a 2 zugeordnet  werden k a n n . ( e b e n -  

so wie K1), s e tz e n  es  a b e r  in d e r  T ab e l le  in Klammem. Bei 

de r  Bildung von Vereinigungsmengen werden d i e s e  Svmbole 

n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t .

Die T a b e l l e ,  in d i e  w ir  auch d i e  b i s h e r  behande l ten  

S u f f ix e  aufnehraen, s i e h t  so aus :

-  276  -

K lasse -пт.1 vv,.- s c i k -ka iSâd־ -esk І.1 ־111 - s a - k i j - m i -L łą

КЗ a 3 a 4 - - - a 3 - - - -

K2 a 2 a 3 a 2 a 2 a 3 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2
Kl a 1 a 2 a 1 a 1/ a 2 a 2 a 1 a 1 ! a 1 a 1 a 1
КО Ъ b a 1 a 1 ( a 2) a 1 ( a , ) ( a , ) ( a , ) )ן®(

КЗ♦ a 4 - - - - - - - - •

K2♦ a 3 - - a 3 - - - - - •

K1 + a 2 a 3 a 2 a 2 ' - a 2 - - - •

K0+ a 1 a 2 a 1 a 1 ! a 2 a 1 a 1 a 1 a 1 «

КО♦׳ b b «
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Anmerkung: Die besondere  S i t u a t i o n  beim S u f f ix  - * j a  e r -  

g i b t  s i c h  d a r a u s ,  daß es insgesam t n u r  d r e i  a b g e l e i t e t e  

S u b s t a n t iv e  a u f  - f j a  g i b t  ( ig 'u m e n * ja . g *ost* j a . s v ' a f  j a ).

Die beiden  sekundären A u f te i lu n g en  von K1 -  anhand 

von -ka^ und von - s a  -  l a s s e n  s i c h  n i c h t  zu e i n e r  p r im ä- 

ren  A u f te i lu n g  zusammenfassen. D ies  kann man daraus  e r -  

sehen ,  daß -ka^ nu r  m i t  femininen und - s a  nur  mit masku- 

l i n e n  S u b s ta n t iv e n  k o m b in ie r t  werden kann.

Im fo lgenden wollen  wir uns a u f  d i e  F ä l l e  k o n z e n t r i e -  

r e n ,  in denen s i c h  d i e  b i s h e r i g e  p r im äre  E in te i lu n g  v e r -  

ä n d e r t .  An e r s t e r  S t e l l e  s t e h t  e ine  A ufspa l tung  d e r  mei- 

s ten  b i s h e r ig e n  Klassen  anhand d e r  S u f f ix e  - i s t v j . - i n a  

und - i s c e _ .  Wir b esch re ib en  zun äch s t  das V erha l ten  de r  

s ie b e n  a u f  -* j a  folgenden S u f f ix e  in e i n e r  T ab e l le :

[ las  se -ovat* - i s t y j - i n a V «י  .- s c i c a -иЗка^ - i s c e

КЗ - - - - a 4 - -

K2 - a t
a0 ־ a 1/ a 3 a 1/ a 3 a 3 - a 3

Kl a 1 / а 2 a 0/ a 2 a 1/ a 2 a 1/ a 2 a 2 a 1/ a 2 a 1/ a 2
КО ( a 1/ а 2 ) a 1 a 1 a 1

• a1/ a 2 a 1
КЗ-»־ - - - - - - -

К2+ - - - - - - -

К1 + - - a 1 a 2 a 3 - -

К0+ - a 0 a 1 a 1 a 2 a 1 a 1
К0+׳ - a 0 a 1 - a 2 - -

In de r  Tabe l l e f ä l l t a u f . daß s i c h d ie  K lasse  K1 be-

z ü g l i c h  f a s t  a l l e r  S u f f ix e  in zwei T e i lk l a s s e n  ze r leg en  

l ä ß t .  Wir wollen nun Überprüfen ,  ob d i e s e  Zerlegungen 

n i c h t  t e i l w e i s e  zusammenfallen und somit e in e  neue p r i -  

märe Zerlegung e i n g e f ü h r t  werden kann. V e rg le ic h t  manTilman Berger - 9783954792375
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d i e  n i t  H i l f e  von - i . j a . -ovat* und - i s t y j  gewonnenen 

U n t e r t e i l u n g e n  u n t e r e i n a n d e r  und mi t  den f r ü h e r e n  sekun-  

dä ren  U n t e r t e i l u n g e n  ( b e z ü g l i c h  -ka^  und - 3 a ) « so e r g e -  

ben s i c h  k e i n e  A n h a l t s p u n k t e  f ü r  e in e  p r i m ä r e  Ze r le gung .  

Anders beim V e r g l e i c h  von - i n a  und - i3ty.1 : In nahezu 

a l l e n  F ä l l e n ,  in denen e in  S u b s t a n t i v  m i t  be iden  S u f f i -  

xen k o m b i n i e r t  werden kann ,  gehören d i e  a b g e l e i t e t e n  

Wörter  zu demselben Akzentscheraa ( v g l .  d i e  B e i s p i e l e  

v o r s 1 i s t y j / v o r s  * i n a , d e m  1 ls tv . j  / d e r n  1 i n a , z e l 1 e z i s  t y ł  /  

ž e l 9e z l n a , so l*omi s t v j / 301 , o o l n a ) . a n d e r s  v e r h ä l t  s i c h  

n u r  das  Wor tpaar  p 1 e r i s t v j / p e r 1 I n a , Obwohl e in  enger  

Zusammenhang zwischen  den be iden  S u f f i x e n  d e u t l i c h  i s t ,  

l ä ß t  s i c h  a l l e i n  a u f  Grund von - I n a  und - i s t v j  k e i n e  

p r imäre  A u f t e i l u n g  von K1 d e f i n i e r e n ,  da  von den i n s g e -  

samt zehn S u b s t a n t i v e n ,  d i e  mi t  - i s t v j  und - i n a  kombi- 

n i e r t  werden können,  n u r  zwei ( n ä m l i c h  ž e l * ezo und 

301 , oma) Elemente  von K1 s i n d .

Während s i c h  anhand des  S u f f i x e s  - u s k a .  n i c h t s  Neues0 ־ ■■ —
e r g i b t ,  e r m ö g l i c h t  d a s  S u f f i x  - i s c e _  nun e n d g ü l t i g  e in e

A u f t e i l u n g  d e r  K l a s s e  Kl .  Wir b e t r a c h t e n  a l l e  S u b s t a n t i -

ve ,  d i e  Elemente  von Kl s ind  und d i e  mi t  - i s c e .  und mit— ״ *a
- i s t y j  k o m b i n i e r t  werden können,  und s t e l l e n  f e s t ,  daß 

s i c h  d i e  a b g e l e i t e t e n  Wör ter  in bezug a u f  den Akzent 

jew©il9 g l e i c h  v e r h a l t e n :  s u g r 1o b i s o e / 3 u g r 1 o b i s t y . j . 

b o l , o t i s c e / b o l , o t i s t y j , s n e z ' l s c e / s n e z * i s t v j . p l e c 1i s c e /  

p i e c , i s t y j #

Wir u n t e r t e i l e n  nun d i e  b i s h e r i g e  K l a s s e  Kl in zwei 

neue  Klass en  A1 und DI.  Zu D1 gehören a l l e  Wör ter ,  der en  

A b le i t u n g  a u f  - i s t y j  d a s  Akzentschema a a ן u f w e i s t ,  zu 

A1 gehören d i e  Wör te r ,  de ren  A b l e i t u n g  a u f  - i s t v j  das
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Akzentschema a 2 a u f w e i s t .  D ie jen igen  Elemente von K1, 

zu denen es k e in e  A ble i tung  au f  - i s t y j  g i b t ,  werden der  

Vereinigungsmenge AI v D1 zugeordnet .

Im Zusammenhang mit d i e s e r  Zerlegung ergeben s i c h  spä -  

t e r  zwei w e i t e r e  Veränderungen: Anhand a n d e re r  S u f f ix e  

(vor  a l lem  - l n a ^  und - i c a ^ ) l a s s e n  s ic h  auch d ie  sekun- 

dären  U n te r te i lu n g e n  b e z ü g l ic h  -ovat* und - I n a  mit  der  

primären U n t e r t e i l u n g  von Kl in A1 und DI i d e n t i f i z i e r e n .  

W eiterh in  können w ir  d i e  Klassen K2 und K1+ analog in 

neue Klassen A2 und D2 bzw. A1+ und D1+ a u f t e i l e n .  In 

Abhängigkeit  davon, wie s ic h  d i e  Elemente de r  übrigen 

Klassen in Kombination mit - istv.1 und anderen Suffixen  

v e r h a l t e n ,  benennen w ir  d ie s e  Klassen um: КЗ, КЗ♦ und 

K2♦ werden zu A3, A3♦ und A2+, КО, КО♦ und K0+' werden 

zu DO, DO♦ und DO+'. In der  folgenden T ab e l le  b e s c h r e i -  

ben w ir  das Akzentverhal ten  der  neuen Klassen (nur fü r  

einen T e i l  de r  S u f f i x e ) :

-  279  -

K lasse -nv.1 У У . ,- s c i k -ka -o v a t• - i s t y j - in a , V V-iSCi

A3 a 3 a 4 - - - - -

A2 a2 a 3 a2 a 3 a 3 a 3 a 3
AI a 1 a2 a 1 a2 a2 a2! a2
D2 a2 a 3 a2 a0 a 1 a 1 a 1
DI a 1 a2 a 1 a0 a 1 a 1 a 1
DO b b a 1 a0 a 1 a 1 a 1
A3♦ a4 ־ ־ - - - -

A2+ a 3 a2 - - - - -

A1 ♦ a2 a 3 (a 2) - - a2 -

DI♦ a2 a 3 (a2 ) - a 1 “ -

DO+ a 1 a2 a 1 a0 a 1 a 1 a 1
DO+' b b - a0 a 1 - -
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Z u s ä tz l i c h  zum b is h e r  Erwähnten ergeben s ic h  noch zwei 

Veränderungen der primären K l a s s i f i z i e r u n g •  Die e r s t e  be- 

t r i f f t  d ie  S u ff ixe  - з а .  -9ki.ļ und - s t v o ,  m it  deren H i l f e  

wir топ A1 e ine  z u s ä tz l i c h e  Klasse A12 a b s p a l t e n ,  d i e  nur 

sV esa r*  und b 'ondar* ן umfaßt. Vgl* d i e  fo lgende T abe l le :

0 0060629
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Klasse -ny.1 -9 a -skl.i - s tv o

AI a 1 a 1 a 1 a 1
AI 2 a 1 a 2 a 2 a 2

Die A ble i tung  auf  -9a  finden wir  nur b e i  3 1 *esar» ( v g l .  

s l 1e s a r s a ) . Das Wort b ’ondar*  ̂ mit den Ableitungen 

bond 'a rsk i . j  und bond ' a r s tv o  gehör t  im Gegensatz zu 

b ’ondar»  ̂ zur К іаззе  Aj. -  Obwohl AI 2 e ine  prim äre  K las-  

se i s t ,  werden wir be i  der Bildung von Ver9inigung9mengen 

n ic h t  au f  A12 Bezug nehmen• Der Grund h i e r f ü r  i s t ,  daß 

d ie  K lasse  -  auch u n te r  Berücksichtigung an d e re r  S u f f ix e  -  

außer den beiden genannten keine Elemente h a t ,  d i e  i h r  e in -  

d eu t ig  zugeordnet werden können, so daß wir A12 be i  der  B i l -  

dung von Vereinigungsmengen immer zusammen mit A1 oder mit 

A2 nennen müßten•

Die zweite Veränderung e r g ib t  s i c h  anhand de r  S u f f ix e  

-ovy.1. - j a n i n  und - o v s k l j . Mit i h r e r  H i l f e  können wir d ie  

b i s h e r ig e  K lasse  D1 in B1 und C1 a u f s p a l t e n :

Klasse -ovyj -.janin -o v sk l j

CI b b

Es s e i  au sd rü c k l ic h  da rau f  h ingewiesen, daß n i c h t  a l l e  

Adjektive  au f  - ovy j , d ie  von Elementen von D1 a b g e l e i t e t  

s ind ,  zu den Akzentschemata b und a^ gehören .  PÜr d ie
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D e f i n i t i o n  z u s ä t z l i c h e r  p r im äre r  Klassen sind jedoch nur 

d i e s e  A djek t ive  en tscheidend (zu den übrigen s . u .  auf 

S. 305)* ־  Mit H i l f e  von - ovy.1 könnten wir  auch DI♦ und 

DO♦ a u f s p a l t e n ,  doch l ä ß t  s ich  d ie se  U n te r te i lu n g  n ic h t  

durch  andere  S u f f ix e  u n t e r s t ü t z e n .  Deshalb la s s e n  wir 

d ie  Klassen u n v e rän d e r t .  Die b ish e r ig en  Klassen DO und 

D2 benennen w ir  in CO und C2 um, weil  s i e  s ich  h i n s i c h t -  

l i e h  des  S u f f ix e s  - ow.1 genauso v e rh a l te n  wie C1.

Anhand des Wortpaars p ^ p o r o t n i k / p ' a ^ o ro tn ik o w j  kön- 

nen w ir  im übrigen  noch eine neue K lasse  A4 d e f in ie r e n ,  

d i e  n u r  p 1anoro tn ik  umfaßt. Ob d ie s e  K lasse  primär oder 

sekundär  i s t ,  i s t  n i c h t  von vom ehere in  k l a r  (wie bei 

A3♦).

Bevor wir zum Abschluß des K a p i te l s  e in e  Übersicht  

über  a l l e  primären Klassen geben, wollen wir kurz noch 

etwas zur  Behandlung de r  zusammengesetzten Wörter und 

zu den d r e i  P räf ixen  p r a - ,  pod-  und za -  sagen. B e re i t s  

zu Beginn d ie s e s  A bschn i t ts  haben wir e in e  Schreibweise 

der  Wortbildungsmodelle zur Bildung zusammengesetzter 

Wörter e in g e f ü h r t ,  d i e  an d e u te t ,  daß wir den Akzent zu- 

sammengesetzter Wörter j e w e i l s  au f  d ie  Akzentklasse des 

zweiten B e s t a n d te i l s  beziehen wollen. A p r i o r i  i s t  n a t ü r -  

l i e h  n i c h t  ausgesch lossen ,  daß das Akzentschema eines 

zusammengesetzten Wortes durch d ie  Akzentklassen b e i -  

d e r  B e s ta n d te i l e  bestimmt i s t ,  abe r  es l e u c h t e t  i n t u i -  

t i v  e i n ,  daß der e r s t e  B e s ta n d te i l  den (von uns n ic h t  

behande l ten )  Nebenakzent b e e in f lu ß t  und d e r  zweite den 

Hauptakzent.  Diese Ver׳nutung l ä ß t  s i c h  auch empirisch 

b e s t ä t i g e n :  Wenn wir j e w e i l s  a l l e  zusammengesetzten Wör-
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t e r  m ite inander  v e r g l e i c h e n  d ie  denselben zweiten Be- 

a t a n d t e i l  aufweiaen, ao können wir f e a t a t e l l e n ,  daß der 

Hauptakzent d e r  zusammengesetzten Wörter in f a s t  a l len  

Fällen vom e rs ten  B e s ta n d te i l  unabhängig i s t .  Vgl. d ie  

folgenden B e i s p ie l e :  nag 'o rav . ļ . p redg 'o rav . ļ , podg*omv;ļ. 

vysokog'orny.i , p loskog 'ornv .ļ ; o leneb 'vk  (Akzentschema b ) ,  

ovceb 'yk ( b ) ae ״ rn o b1vk (b ) .

Die wenigen F ä l l e ,  in denen bei gleichem zweiten Be- 

s t a n d t e i l  versch iedene  Akzente Vorkommen (v g l .  das Bei- 

s p ie l  podz1 emnv.ļ/ vnezemn '0.1) ,  werden w ir  a l s  Abweichun- 

gen ansehen und a l s  sekundäre Untergliederungen von K las-  

sen besch re iben ,  wir werden aber  ihretwegen n i c h t  von 

e in e r  g en e re l len  Abhängigkeit des Akzents vom ers ten  

B es tan d te i l  ausgehen.

Bei der  Behandlung d e r  P rä f ix e  p r a - ,  pod-  und za- e r -  

g ib t  s i c h  fo lgende B esonderhei t ;  Wenn de r  Akzent im ab- 

g e l e i t e t e n  Wort au f  dem P rä f ix  l i e g t ,  so kann d ie se s  

Phänomen mit unseren b ishe r igen  M it te ln  nur unzureichend 

beschrieben werden. B e isp ie lsw e ise  ordnen w ir  d ie  Wörter 

p r ' a o t e c  und p r a l s t , o r i j a  beide dem Akzentschema a^ zu 

und verwischen so den q u a l i t a t i v e n  Unterschied  zwischen 

der. A k z e n ts te l le n .  Um ihn dennoch zu bezeichnen, wollen 

wir da, wo der  Akzent a u f  dem P rä f ix  l i e g t ,  vom Akzent- 

schema a sprechen, ä h n l ic h  wie be i  bestimmten konstanten 

Wortbildungsmodellen (v g l .  oben S. 250).

Zum Abschluß d ie s e s  K a p i te l s  wollen wir noch eine Über- 

s i c h t  Uber d ie  primären Akzentklassen geben. In diesem 

Zusammenhang wollen wir auch noch k lä r e n ,  ob es s ich  bei  

den Klassen A4, АЗ♦ und A2+ um primäre oder um sekundäre
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Klassen h a n d e l t  ( s . o .  S. 271 und S. 281) .  Aus d e r  Tabel-  

19 a u f  S. 279 f o l g t  k l a r ,  daß A2+ e in e  primäre Klasse 

i s t .  Im F a l l e  von A4 und A3־•־ i s t  d ie  Entscheidung schwie- 

r i g e r ,  da ез zu p 'a o o ro tn ik  und s 'v v o ro tk a  .jeweils nur 

d ie  Ableitungen g i b t ,  anhand d e r e r  d ie  Zuordnung zu den 

Klassen e r f o l g t .  Wir werden beide  Klassen w e i te rh in  a l s  

p r im äre  Klassen ansehen, da u n k la r  1 3 t f a l s  Unterk lassen  

welcher primären Klassen man 3 ie  au f fassen  s o l l t e .

In d e r  folgenden Tabelle  k o nzen tr ie ren  wir uns auf

-  283  -

die  S u f f ix e ,  d ie  in den meisten Fä l len  a l s  K r i t e r i e n  fü r

d ie  Zuordnung zu den Akzen tk l аззеп d ienen :

K lasse -nv.1 v- s a -ovat* - i s tv . i - i n a « w . 

a ־ -0 w i

A4 - - ־ - - - a 5
A3 a 3 - - - - - a 4 '
A2 a 2 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3
A12 a 1 a 2 - - - - -

A1 a 1 a 1 a2 a 2 a 2 a 2 b / a 2

Bl a 1 - a0 a 1 a 1 a 1 a 1
C2 a 2 a 2 a0 a 1 a 1 - b

C1 a 1 - a0 a 1 a 1 a 1 b

CO b - a0 a 1 a 1 a 1 b!

A3-*־ a 4 - - ־ ־ ־ -

A2 + a 3 - - - ־ - -

A1 + a 2 ־ - - a 2 - a 2
DI♦ a 2 - - a 1 - - b / a 1

D0+ a 1 ! a 1 3o a 1 a 1 a 1 b / a 1

D0+' b ־ a0 a 1 - - b
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In den beiden  l e t z t e n  S p a l ten  d e r  T ab e l le  haben v i r  

d i e  in Klammern s tehenden  Akzentschemata weggelassen, 

weil  d i e  T ab e l le  a l s  Ü b e r s ic h t  f ü r  d ie  Zuordnung von 

Wörtern zu A kzen tk lassen  dienen s o l l .  Aus d e r  Tabelle  

l ä ß t  s i c h  auch -  u n t e r  Hinzunahme a n d e re r  W ortb ildungs-  

modelle -  e in  Zuordnungsalgorithmus h e r l e i t e n ,  der  an- 

g i b t ,  wie man d i e  A kzen tk la sse  e in e s  gegebenen Wortes 

e r m i t t e l n  kann. Wir wollen d a ra u f  v e r z i c h t e n ,  diesen 

Algorithmus e x p l i z i t  anzugeben, sondern beschränken uns 

a u f  zwei B e i s p i e l e :

1. Gesucht i s t  d i e  A kzen tk lasse  des Wortes gnezd *o. Zu 

diesem Wort g i b t  es fo lgende n i c h tk o n s t a n t e  e i n s t u f i g e  

A ble i tungen :  g n e z d o v 'a t* , g n e z d o v 'o j , gnezd 1 i f s . j a . Zu- 

n äc h s t  e rm ö g l ich t  uns d i e  A ble i tung  gnezdov 'a t*  e ine  Zu- 

Ordnung zu d e r  Vereinigungsmenge Bl v CI v CO -  C2 s c h e i -  

d e t  a u s ,  da d e r  Stamm von gn ezd '0 e i n s i l b i g  i s t  und da -  

h e r  e in e  h y p o th e t i s c h e  A ble i tung  a u f  - nv.1 g a r  n ic h t  zum 

Akzentschema a^ gehören könn te .  Mit H i l f e  der  Ableitung 

gnezdov'o.ļ können wir  d ie  Vereinigungsmenge v e r k le in e rn :  

Da B1 n i c h t  in Frage kommt, ordnen wir g n ezd , o j e t z t  de r  

Vereinigungsmenge C1 v CO zu. An d i e s e r  Zuordnung ä n d e r t  

s i c h  auch durch  Hinzunahme von gn ezd1 l t*  s.ja n ic h t s  mehr 

( v g l .  dazu d ie  T a b e l le  a u f  S. 308),

2. Gesucht i s t  d i e  A kzen tk lasse  des Wortes b ' a r c h a t . Zu 

diesem Wort g i b t  es  fo lgende  n i c h tk o n s t a n t e  e i n s t u f i g e  

A ble i tungen :  V a r c h a t n y j  . b ' a r c h a t k a , b a r c h a t 1 lstv.1. 

Anhand de r  A b le i tu n g  b 'a rcha tnv . ļ  können wir  b*archat  

zunächs t  d e r  Vereinigungsmenge A2v C2 zuordnen, daran

Tilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



ä n d e r t  auch d i e  A ble i tung  b , a rc h a tk a  n i c h t s  (v g l .  oben 

d ie  T a b e l le  a u f  S. 2 7 9 ) .  Durch d ie  A b le i tu n g  b a r c h a t 1 is ty . j  

e r g i b t  s i c h  an sch l ieß en d  e in e  e i n d e u t ig e  Zuordnung von 

b * a rch a t  z u r  K lasse  C2.

6 .5 .  Ausblick

Vir s ind  von d e r  g ru n d s ä tz l i c h e n  Hypothese ü b e r  einen 

Zusammenhang zwischen Wortbildung und Akzentuation  a u s -  

gegangen und haben, d a r a u f  aufbauend, e in  Verfahren zur 

Analyse des D e r iv a t io n s a k z e n t s  k o n s t r u i e r t .  Als E rgebn is  

d i e s e s  V erfah rens  e r h a l t e n  wir  e in  System, das den B e r i -  

v a t io n s a k z e n t  des R uss ischen  b e s c h r e i b t .  Bei 

diesem System können w ir  n i c h t  s t e h e n b le ib e n .  Die näch- 

s t e  Frage muß s e i n ,  in welchem V e r h ä l tn i s  d i e s e s  System 

zum System des F le x io n s a k z e n ts  s t e h t ,  danach i n t e r e s s i e r t  

uns ,  von welchen g e n e re l l e n  P r in z ip i e n  das F u n k t io n ie ren  

des ru s s i s c h e n  Akzents bestimmt i s t .  Z u l e t z t  wollen w ir  

zum Ausgangspunkt a l l e r  u n s e re r  Überlegungen zurückkeh- 

ren und durch  d ie  Methode d e r  *inneren R ekonstruk tion*  

(v g l .  dazu d i e  E in le i tu n g )  versuchen ,  zu Aussagen über  

d ie  h i s t o r i s c h e  Entwicklung des r u s s i s c h e n  Akzentsystems 

zu ge langen .

Wie schon in A b sch n i t t  6 .1 .  g e s a g t ,  i s t  d ie  h i e r  s k i z -  

z i e r t e  Aufgabe v i e l  zu um fangreich ,  a l s  daß s i e  im Rah- 

men d i e s e r  A rb e i t  b e w ä l t i g t  werden k ön n te .  Wir werden 

uns desha lb  wie angekündigt  im folgenden K a p i t e l  a u f  den 

Bereich d e r  S u b s ta n t iv e  beschränken und wollen a n s c h l i e -  

ßend d i e  E rg ebn isse  d e r  Analyse benu tzen ,  um e ine  Antwort 
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IV• Ergebnisse  de r  Akzentanalyse

1. E in le i tu n g

In den folgenden Abschnit ten  wollen w ir  d i e  Ergebnisse  

d a r s t e l l e n ,  zu denen w ir  durch d ie  Anwendung u n s e re r  

in  vorangehenden K ap i te l  e ingefüh r ten  Methode au f  d ie  

von Substan t iven  a b g e le i t e t e n  Wörter gekommen s in d .  Un- 

se re  D a rs te l lu n g  i s t  in v i e r  A bschn i t te  g e g l i e d e r t .

Im e rs ten  Abschnit t  wollen wir uns mit den in bezug 

auf  e in fach e  Wortbildungsmodelle e in s tu f ig e n  A b le i tu n -  

gen be fassen .  Zunächst geben w ir  e ine  Ü bers ich t  Uber 

d ie  w ich t ig s ten  konstanten Wortbildungsmodelle ( v g l .  

A bschnit t  2 . 1 . ) .  In Abschnit t  2 .2 .  wollen wir d ie  Ergeb- 

n i s se  der  K la s s i f i k a t i o n  anhand der  n i c h tk o n s t a n t e r  S uf-  

f ix e  und P rä f ix e  d a r s t e l l e n .  Dabei gehen w ir  von den 

im vorangehenden K ap i te l  h e r g e l e i t e t e n  primären Klassen 

aus und beschre iben ,  wie d ie  von Elementen d i e s e r  K las-  

sen a b g e le i t e t e n  Wörter be ton t  werden. Wir geben auch 

einen Überblick über d ie  au f t re ten d en  sekundären U nter-  

g liederungen pr im ärer  Klassen. Anders a l s  im vorangehen- 

den K ap i te l  werden wir n ic h t  mehr e in ze ln  au f  d ie  Begrün 

dung der  S c h r i t t e  eingehen. In A bschn i t t  2 .3 .  behandeln 

wir s c h l i e ß l i c h  d ie  zusammengesetzten Wörter, deren zwei 

t e r  B e s ta n d te i l  ein S u b s ta n t iv  i s t .

In den beiden folgenden Abschnit ten  3 und 4 b e s c h ä f -  

t igen  wir uns mit den mehrstufigen Ableitungen sowie 

mit den p a r a l l e le n  Wortreihen und den g le ich ra n g ig e n  

Paaren. In Abschnit t  5 bemühen wir uns um eine a l lg e m e i -  

ne C h a ra k te r i s t ik  des ru ss ischen  D er iva t io r .sakzen ts*Tilman Berger - 9783954792375
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im absch ließenden  A bschn i t t  6 besch ä f t ig en  wir  uns s c h l i e ß  

l i e h  mit de r  Frage, was unsere  Ergebnisse  über  d ie  d iachro  

ne Entwicklung des ru ss isch en  Akzentsystems aussagen.

2. Analyse d e r  e in s tu f ig e n  Ableitungen

2 .1 .  Die kons tan ten  Wortbildungsmodelle

Da d i e  Anzahl de r  kons tan ten  Wortbildungsmodelle sehr 

groß i s t ,  v e rz ich ten  wir da rau f ,  s äm tl ich e  konstan ten  

Wortbildungsmodelle,  d ie  mit u n a b g e le i t e te n  S u b s ta n t i -  

ven k om bin ie r t  werden können, au fzuzäh len .  Wir haben 

uns im w esen tl ichen  a u f  Wortbildungsmodelle beschränk t ,  

d i e  mehr a l s  fünfmal Vorkommen, und verweisen im übrigen 

au f  d i e  umfangreichen L is ten  von RED’KIN (1971) und 

S׳TRAKOVX (1978). Wir zählen z u e r s t  d ie  Wortbildungsrao- 

d e l l e  au f ,  d ie  auch in Kombination mit a b g e le i t e t e n  Wör- 

t e rn  immer k o n s tan t  s ind ,  dann d ie  e i n s t u f i g  kons tan ten :

a) k o n s ta n t  Akzentschema aQ

- izovat* z.B. t r  >a k t o r / t r a k t o r l z o v ta t y

b) k o n s ta n t  Akzentschema

- i t j a n i n z.B. Moskv'a/moskvit.i 1anin

- i a n i n z.B. M ars /m ars i1 an in

-an z.B. lo b / lo b 'a n

- a n t z.B. f 1abr  ik a / fa b r  ik ״ an t

- a l z.B. t e ' a t r / t e a t r ' a l

- a t z.B. s u l t ' a n / s u l t a n ' a t
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8 1 o k o l / s o k o l 'e n o k « mori ļ  

mordffonok 

tank / t a n k , i s t  

kom'anda/komand*i r  

3 1lmvol/ 3 ішѵоі1 izm 

br  , onch l / b ro n c h 1l t  

3* an k e l ja /3 a n k c lo n  , e r  

n e r  v/ n e r v 'o z  

m et , an/ m etan , o l  

s p o r t / sp o r t sm 1 en 

k l foun/ k l o u n , a d a , G, ofman/  

go fm anl , ada

t a b 1ak / t a b a k 1 e r k a , b e t ' o n /  

b e t o n * 1 e rka  

p o l fet/ po&tł e33a 

d l  ' akon/ d lakon 1 I s a  

son * a t a / s o n a t 1 In a  

31n * 1о г / 3 in* o r ' Ina 

к 1o l o k o l / k o l o k  *0 1 *піа  

pop/ p o p ’o v n a , car* / c a r  ' evna 

v o l n 1 a / vo ln  1 u c h a , k ra . j /  

kra.ļ  , ucha

advok1 a t / ad v o k a t 1u ra

l e g  1e n d a / l e g e n d , a r n y j

B1 l rma/ b i r m , а п з к і j , Mars/

m a r s i1a n s k i j

m1 o rd a / mord , asty.1

kro v9/ kro v 1 a v y j , k o s t* /

k o s t i j *avyj

-ēņoķ/-onoķ  z .  В,

-1 3 t  z .B .

- i r  z .B .

- izm z.B.

- l t  z .B .

- oner z.B .

- oz z .B .

- 0 1  z .B .

- зтеп z.B.

- a d a / - l a d a  z .B .

- e rka / - * e rk a  z.B .

- e s s a  z.B.

- 13a z.B.

- i n a d z .B .

- Ina (movlerend) z .B . 

- n j a ( Ö r t l i c h k e i t e n )  z.B.

- ovnaZ-evna  z.B.

-ucha/ - j u c h a  z.B.

- ura  z.B.

- arr1y j z .B .

- апзкі.1/ - і а п з к і  j z .B .

- a s t y j  z .B .

■avyj M j a w j  z.B.
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i l l  .11u z i j a / i l l j u z ’o m y j  

g a z ' e t a / g a z e t 1ёпка. г и к * а /  

r u e 1опка

p 1 e r e o e l / p e r e p e l 11пу.1 

р 1епзі.1 а /p e n з і  , onny.1 

Ьаз/ Ъазоѵ1 l t y j « b o j / b c e v ’l t y j  

in tend  *an t / s 'u p e r l n t e n d  , a n t  

1 * e t o / p j a t i l  *e tk a  

g re c h / b e z g re c h 1ovn v j 

R oss11j a / ш а іо г о з з і j 1 a n in « 

p o lk / o d n o p o le1 an In 

g o l o v ' a / b o l l g o l 'ov  

b r j ,u c h o / i g l o b r j , uch 

гиЬ/ Ъ*>77. , ubvj 

1o k o / s i n e 1o k i j

t r i  * u m f / t r iu m f1a t o r  

zvē r» / z v e r 1ёпуз« morz/  

тог£ 'опуз

c a r* / c a r 1 e v i e « pop/ p o p 'o v ič

k o l /k  *olvšek

313 t1ema/3i3tem *atika
r ' u b r i k a / r u b r i k  * a c i ja

fand 1arm/žandarm 1 e r i j a

& l e k t r , o n / & I e k t r t on lka

289 -

- orny j  z.B.

- enka^Z-onka^ z .B .

- l n v j  z .B .

- onnyj z .B .

- o v l t y j / - e v l t y j  z .B .

auper-  z .B .

К-ka z .B .

K-ovnyj z .B .

K-j a n l n /K -anln  z.B.

“ ml Z״ B״

ZeB״
КА̂  z.B.

KA  ̂ z .B .

c) k o n s ta n t  Akzentschema a 2

- a t o r  z .B .

- вптэ/ —on y 9 z.B.

- e v l c / - o v i c  z .B .

-yaek j  z .B .

- a t  lka  z .B .

- a c i j a z .B .

- e r i j a  z .B .

- l k a  z.B.

- l z a c l j a  z .B .

- I s t l k a  z .B .

- ° 0>k a d/ - e n ł k ad z . В.

fek r  * ап /S kran  i  z 1 ас i  j а 

erund * a / e r u n d 1i s t l k a

I  * a o a / 1 * apon9k a . r e k  *a/  

r* e S e n 'k a
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t S r n / t ' e m l e 

16140*0/ 1*110 

За<Зг*0/ .1 *adrysko 

1.komf * o r t / komfort  *abe lfny 

1,tu t r o / * u t r e n n l 

v l tam *In / v l t a m ln 1I z i r o v a t* 

ѵ г 1 emja/povrem1 еп зс ік 

p l e t » / podp l * e tIn a 

ra b  ' o t a / b e z r a b * o t l c a 

o c h ’o t a / s l o v o o c h 'o t l l v y j

a r c h * l v / a r c h í v *ar lu s

gorb / gorb*a?< 

k o s t *ër/ k o s t r * ec 

к 1a r t a / k a r t ' è i 

b e r ’ë z a /b e re z n j  ' a k . sosn , a/

ak* .ו sosn 

g o rb /g o rb  *un 

к *oža/ ko£ur*a 

о f l e  , e r / o f  i c e m  л 1а 

1 1 3 t / l l s t v * a 

smech/smechot * a

- 290

dub/p*adub. k l ë n / p*aklen 

g 1orod / p r  * Igorod 

mrak/ s fumrak. рез*ок/ з*ирезок

z.B . 

г .В .  

z .B .  

z .B .  

z .B .  

z .B .  

z .B .  

z .B . 

z .B .  

z .B .

Akzentschema a^ 

z .B .

Akzentschema b

z .B .

z.B .

z.B .

z .B .

■un z .B .

- u ra  z.B.

-n.ja ( K o l l e k t i v a )  z .B .

■va z .B .

- o t a  z .B .

f )  k o n s ta n t  Akzentschema ä

pa-  z .B .

p r l -  z .B .

su -  z .B .

- l e

-IkOj

■ysfkOj

- a b e l >ny.1

-ennl.1

- i z l r o v a t *

Kése ik

K- l n a

K- i c a

K- l l v y j

d) k o n s ta n t

- a r i u s

в) k o n s ta n t

v- ac

<££־11
- é i

-n.1 ak/-.1 ak
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Bei den e i n s t u f i g  k o n s tan ten  W ortbildungsmodellen g e -  

ben w ir  j e w e i l s  d r e i  B e i s p i e l e  an f e in e s  f ü r  e in e  e i n s t u -  

f i g e  A b le i tu n g  und zwei f ü r  m e h r s tu f ig e  A ble i tungen ,  deren 

Akzentschemat a  s i c h  u n te r s c h e id e n :

a) e i n s t u f i g  k o n s t a n t  Akzentschema a 1

- aty.l z .B .  m 'o rd a / mord 'aty.j

s 'umka/ s 'umcaty.־; 

zub 'o k / 2ubc*atv;i 

- jyy.1 z .B .  i g r ' a / l g r ' i v y j

m1 110st» /tn' l l o s t i w j  

p l  *ak s a / p l a k s 1 lw . j

b) e i n s t u f i g  k o n s ta n t  Akzentschema a 2

-ennvj  z .B .  b 1ukva/ b 1ukvennvj

m 'u z e s tv o / m *uzestvennyj 

bo 2fe3tv *o/ bož* estvenny;!

K-e s k l j  z .B .  кп;1аг*/ ѵе11кокп.1 , afeski.1

m 1u c e n ik / v e l  lkom1 ucen icesk i . l  

t e o r 1e t i k / ' o b s c e t e o r 1 e t i c e s k i j

c) e i n s t u f i g  k o n s t a n t  Akzentschema I

ne-  z .B . u, י 1  d i / n 1 el.ļud i

ud *aca/ n eu d , аса 

b v l* / n 1ebyl*

Auf d ie  e i n s t u f i g  k o n s ta n te n  W ortbildungsmodelle  werden 

wir  in  A b s c h n i t t  3 .2 .  noch einmal zu sprechen  kommen.

-  291 -
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2 .2 .  Das A k z e n tv e rh a l te n  d e r  n i c h tk o n s ta n te n  A ff ix e

Im folgenden w ollen  w ir  in Tabellenform das A k zen tv e rh a l-  

ten a l l e r  n i c h t k o n s t a n t e n  A ff ix e  d a r s t e l l e n .  Dabei fa ssen  

w ir  immer sechs  W ortb ildungsm odelle  in e i n e r  T a b e l le  zu -  

sammen, deren  S p a l te n  den primären A kzen tk lassen  e n t s p r e -  

chen. Nach J e d e r  T a b e l l e  geben w ir  einen Ü berb l ick  über 

d i e  sekundären K la s se n ,  a u f  d i e  in d e r  T ab e l le  Bezug ge -  

nommen wurde. Wir zäh len  d ie  sekundären Klassen v o l l a t ä n -  

d ig  a u f ,  wenn s i e  b i s  zu d r e i  Elementen haben, s o n s t  geben 

w ir  nur e i n i g e  B e i s p i e l e  an .  Das A k zen tv e rh a l ten  d e r  K la s -  

sen A4, A3, A3♦, A2♦ und A12, d i e  nur m it  wenigen S uff ixen  

kom bin ie r t  werden können, fa ssen  wir in den beiden fo lg e n -  

den Tabe l len  zusammen, da״n i t  w ir  d i e  Klassen in den spä-

te re n Tabe llen n i c h t  mehr au f  fü h r  en müssen :

K lasse -nv.1
V W , .- s c i k t־ ä d ־111 - s c i c a  - o n j - i ą n y !

A4 - - - - a 5 -

A3 a 3 a 4 a 3 a 3 a 4 a 4 ! -

A3♦ a 4 - - - ־ -

A2♦ a 3 - a 3 - ־ a 1

Sekundäre Klassen

A3(-o v v j /a ^  ) : v ?vchuchol* . l ln * o le u m , b ra n d a 1au£r

A3(-ovy.i / a ļ  ) : 'okorok
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ka -Hâd -eski.1 ־111
V-3a

a 2 a 2 a 3 a 2 a 2

a l a 1/ a 2 a 2 a 1 a 1

a 1 a 1 a 1 a 1 -

a 2 ־ - - a 2

a 1 a 1 a 2 ן (3) -

a 1 a 1 (a 2 ) a 1 -

a 2 a 2 - a 2 -

- a 2 ' - ־ -

a 1 a 1 ! a 2 a 1 a 1

a 1 - - ־ -

min , u t a , mog' i l a , vere.j  , a . . .  

s t 1 ud i j a . p a r t i j a , f  1a b r i k a  . .

^a* ד303

зоэп ,a t̂ v? isn.ja. d1 en* ga ... 
A&llā* 2 eml.1 ,a .̂ c* erkov* ̂ ... 
с* егкоѵ* ^, к 1 el* .ja

K lasse -ny j - i c i k

A2 a 2 a 3
A1 a 1 a 2
B1 a 1 a 2
C2 a 2 a 3
CI a 1 a 2
CO b b

AI + a 2 a 3
DI + a 2 a 3
D0+ a 1 a 2
DO+' b b

Sekundäre K lassen  

A1( - k a ^ / a ^ ) :

A1 ( - к а ^ / а ^ ) :

DI+ ( -k a fj/ a 1 ) :

DI+ ( - к а ^ / а 2 ) : 

D0+(-ķaa / a ^ ) : 

D O + i-k a ^ /a j ) :
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K l a s s e - M 1 - n i l - Ц а - l ! a - o v a t * - i s t y j - i n a

А 2 ( a 2 ) - ( a 2 ) -
a 3 a 3 a 3

A 1 (3)ן (a,) a 1 a 1 / a 2 a 2 a 2 a 2 !

B 1 (& 1 ) a 1
- ( a ļ / a 2 ) a 0 a 1 a 1

C 2 ( a 2 ) a 2
( a 2 ) - a 0 a 1 a 1

C 1 (a,) a 1 ( a ^ (a 1 / a 2 )
a 0 a 1 a 1

C O ( a 1 ) a 1
( a 1 ) ( a 1 ) a 0 a 1 a 1

Al ♦ - - - - - -
a 2

D 1 ♦ - - - - -
a 1 -

D O ♦ a 1 a 1 - - a c a 1
1

D O ♦ ׳ • — 1 -

Sekundäre Klassen

a)  A l C - H a / a , ) :  id 1'  o t , sod 1omt t i r *an 

A1 ( - 1.1 a / a ^ )  : a r l s t o k r 1 a t , b r a t

Anmerkung: Die meis ten  S u b s t a n t iv e ,  d i e  mi t  - 1.1 a kombin ie r t  

werden können,  kommen mit  keinem anderen n i c h t k o n s t a n t e n  

Wortbi ldungsmodel l  vor  (so z.B. c h l r ^ u r g , s a t r u p , an a fo ra )  

oder  gehören zur  Vereinigungsmenge AI v B1 v CI (so z.B.  

b u r ž u ’a , t e l e f 1 on, v e t e r l n  ' a r ) oder  zur  Vereinigungsmenge 

AI v B1 v Cl v CO (so z .B .  k l e n to m 'a n , f i l o z o f ) .

b) DO-»* ( - l s t y .1 / a 1 ) : k ' o r e n * ,,. g r o b e n *

DO♦״ ( - l s t v . l / a ^ ) : sic1 eben*

c) A1( - i n a / a ^ ) :

A1( - l n a / a ^ ) :

DO^C- i n a / a ^ ) :

D O^- l n a / a ^ ) :

p e r  , о

d ed , 3 0 1 1oma, sevr.l  ' u g a  . .  . 

c h r e b ' e t  

o t ״  есл
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H a s s e - s c i c a - u s k a rf - i s c e a

2 9 5  - 

-at* - i n a a - i s č a

A 2
a 3

( a 1 )
a 3 a 3

- -

A 1
a 2 a 2 ' a 2 a 2 ! a 2 ' a 2

B 1
a 2

1
• a 1 a 1 a 1 (& 1 )

C 2
a 3

(a 1 ) -
a 1

־ ־

C 1
a 2 (

a ^ a j ) a 1 (3)ן a 1 a 1

CO
a 2 a 1/ a 2 a 1 a 1 a 1 a 1 !

A 1 +
a 3 a 1 ־ « - ־

D U - ־ ־ - ־

D 0 + a 2 a 1 a 1 3 I a 1 a 1

D 0 + # 1 _ ē

Sekundäre Klassen

D0+ ' ( - s S i c a / a < ) : s t ! e rz e n  *

D0 + ' ( - s c i c a / a ^ ) : k ' o r e n * ״

A1 - и з к а ^ / а ^ ) : так

A1 - и з к а ^ / а ^ )  : k o r ' o v a .  s ' i l a ,  ded •  «  •

B1 - u s k a d/ a ļ ) : P ē t r

B1 - u š k a ^ / a ״ ) : c ē r t

CO - u s k a ^ / a ļ ) : c ' e r e n .  p o l o s ' a .  r e k ' a 1

CO -us"kad/ a j  : K0 1 0 v * a .  s ü i n ' a ,  r e k

AI - a t * /а^ ) : p u t l ' o ,  b r a t

AI - a V / a 2 ) : d ' e l o .  r a b ' o t a ,  p e c ' a t *  .

AI - i ņ a a / a 1 ) : k i r p  ' i č

A1 i״־ n a a / a 2 ) : . l ' ama ,  r ' e u a ,  c e l o v * ek . .

CO - i s č a ^ / a ^ ) : i z b ' a ,  R o l o v ' a .  n o g ' a  • « •

CO - і з с а а / а о ) : d , ига

A1 - l c a d/ a 1 ) ; k o b 1▼ l a

AI - i c a j / a o ) : г 1 epa .  mat״ ,, ,  kn * i g a •  •  •
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K lasse ־ icha - i s k a d - l e a -1ІѴ7Д - i s k o j - e r -et*

A2 - a 3 a 3 a 3 - (a^) -

A1 ! a 2 ! a2 a 1/ a 2 a 2 a 1/ a 2 -

B1 a 1 (a1 ) a 1 ) * ן ! ( a 1 ( a1/ a 2) a 1
C2 - a 1 a l V a 1 ( a , ) -

Cl (*•)) (3ן ) (3ן ) A 11 ’ a 1 <a ļ / a j ) a 1
CO a 1 a 1 ( a , ) ( a , ! ) )ן®( - a 1
A1 + ־ ־ - - ־ ־ -

D1♦ a 1 a 1
f• - ־ - ן

DO♦ • a 1 f• a 1 a 1 - f•

D0+' ־ ־ - * ־ ־

Sekundäre Klassen

a)  A1( - i c h a / a ļ ) •• 'ëi

A1(- l c h a / a O •• medv *ed״ , sfve c י 1 a r

b) A1(- l s k a ^ / a ן ־) b ra t

A1(- isk a^ /a^ ־) sin 1e l * . s 1i l a .  o f i c 1 er  . . »

c) D1♦( - l c a / a ^ ) (or* ë l .  os*ël )

DI♦( - l c a / a o ) jad r *0

DO♦( - i c a / a ļ ) (o r  ' ë l .  os*ël )

DO♦( - i c a / a о ) ־!«! a

Anmerkung: 1i g l i c a  i s t  kein Diminutivum, sondern be־ 

z e ic h n e t  e ine  P f lan ze ,  den *stechenden Mäusedorn*. 

Das Diminutivum I ķI * Ica  f i n d e t  s ich  in der  Bedeutung 

, N e tz s t r ic k n ad e l*  b e i  PAWLOWSKY (1879, 312).

vM tuga1. gad« gnev . . .  

v* .1 'uga^, t a l  , a n t , kur  *az . . .  

( t r u s . b l o c h t , buz , a . . . )  

( r e b fënok)

d) A1 ( - l l w . 1 / a 1 ) 

A1 ( - llvy.1/a 2) 

B1 ( ־11 лгу.1/ а 1 ) 

B1 ( - l i w . l /a^ )
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s u e t ' a . c h i , odot y , r ’opo t  « 

( r e b 'ë n o k )

91ez*a. b 'u r . ļ a . ( d02df . • . )  

( r e b 'ë n o k )

( dożd*. t r u ś ,  b lo c h 'a  . . . )  

( r e b ' enok) 

s i f 'on

d) (F o r tse tzu n g )  

C2(Tl i v j i / a 1) 

C 2 ( - l l v y ļ / a 2 ) 

C1(-l ivy ,1 / a 1 ) 

C1 ( - l lv v . j / a ^ )  

C0(-l i v y j / a 1) 

C 0 ( - l lv 2 2 /a 2)

e) AI( - e r / a ^ ):

A1( ־ e r / a 2 ) : k o m b á j n , b a l l ' a 3 t  

Anmerkung: Fast  a l l e  S u b s ta n t iv e ,  d i e  mit  - e r  kombi• 

n i e r t  werden können, gehören zu A1 v Bl v C1 o der  zu 

B1 v CI.

( v * e t e r 1)

( v * e t e r 2 ) 

( v >e t e r i ) 

( v 1e t e r O

f) D U ( » e t , / a 1) 

D 1 + (-e t^ /a2 ) 

D0>(- e t , / a 1) 

D0-*־( - e t ^ / a 2 )
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A2 - a 3 - - - -

A1 a 2 a 2 ( а , / а 2 ) a 2
1• a 2 a 2

B1 1• ( a , ) ( a ļ / a 2 ) ( a , ! ) ' ( a 2 ) a 1 -

C2 a 1 (a ļ  ) - a 1 - - -

C1 1 ( a1 ) - ( a 1 !) ( a 2 ) (3ן ) -

CO t• ( a , ) - (a ļ  ! ) ( a 2 ) ( a , ) -

A1♦ - - - - - - -

E1♦ ( ! ) - - - - - ( a 1 )

DO♦ f - - - - - ( a , )

DO-*■׳ _ - —

Sekundäre Klassen 

a)  31 ( ãju3 c e / a 1 ) : d v o r , ( t o c ' o r ) 

t c r g

( g ’o rod , t o p 1 o r )

( p o lk )

( g 'o r o d )

( p o lk )

( o g 'o n * )

(koz re l )

k o s t ' ë r , (o g 'o n 1 ) 

i g r 1a , ( k o z ' ë l )

b) A lle  Wörter,  d i e  mit - o r  k o m b in ie r t  werden können, 

gehören zu AI v B1 v C1 oder zu B1 v C1״

Bl ( - l s c e / a ^ ) : 

C K - i s ö e / a ^ :  

Cl( - 1 8 б е / а О : 

СО(- і з с е / а ^ ):  

CO(- l s č e / a O : 

D1♦(■i s c e / a ^ ) 

D1 ♦( -1 3 c e / a J  

DO-*•( - і з б е /а^ ) 

DC♦ ( - І з с е /а^  )

(K 'uba , C h i v 'a , s a t a n 'a  . . . )  

( s e a t r fa )

( К, uba, C h i v 'a , s a ta n  1 a . . • )  

( s e s t r , a)

с) B1 ( - іпзкі.1/ а 1 ) 

B1 ( - in sk i .1 /a o )  

C1 ( - in s k i . j /a^ ) 

C1 ( - i n s k i ; ) /а , ,)
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c) (F o r t s e t z u n g )  

C0(- i n s k i ; ļ /a.j ) : 

CO( - I n s k i j / a 2 ) :

d) A1(-uskOj / a ^ ) : 

A1(- u s k O j / a ^ ) :
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- ì*d -cc SSd2־ -e s tv o - lk

- a 2 a 2 a 3 a 2
(a 2 ) a ! ! a 1 a 2 a 2

a 2 ! b b a 2 ' •

a 2 ! 1• b b / a 2 -

a 2 '
1• b (a 2 !) -

- - - - ל (0)

a 2 - (b) (a 2 ) (a2)

a 2 a 1 (b) ( a 2 ) (a 2 )

( l.ļud» muž)

( kol.־jad , a . r a b ,  g e r 'o ļ  . . . )  

çhVutor, ( g ’orod, mla 3 t e r 1) 

g 'e r c o g , d 'o k t o r , f* e l* d £ e r , m *aster  

mir , (g*orod, m 'a s t e r ^. l j u d ,  m\1 I ) 

( kol.ļad , a . r a b , g e r 'o ļ  . . . )

*ostrov, ( g ’orod, m 'a s t e r ^, tnuž) 

zeml.j , a .j « ( r a b ,  g e r ' o j , r a j  . . . )

( vdovta , 3 6 ' ëgo l* )

(g r a f . 3ach, bob'yl* . . . )  

m 'a a t e rot ( m1 а з t e r čך, 3  ' ëgol *) 

g 1 ercog, d 1oktor  

( vd ov 'a , le1ëgol* , mla 9 t e r 1)

( g r a f , áfach, bob,yl* . ##)

(vdovļa, З с 1ëgol* , m 'a s t e r ^)

( g r a f , £ach, b o b 'vi* . . . )

К іаззе  -эк 1.1 - s tv o

A2 a 2 a 2
A1 a 1 a 1
B1 Ц ! ) (a 1 !)

C2 b / a 2 b!

C1 b / a 1 ( b / a ļ )

CO b / a 1 ( b / a ļ )

A1 + - -

D1 + - -

D0+ a 1 a 1
D0+' - -

Sekundäre Кіаззеп

a) B1 -sk i b/ ;־. )

B1 €£k_11!/a ^ •
#

C2 -3kl.1/b)

C2 -3ki.1/a^ ft
•

C1 - s k l ^ / b )

C1 - s k l j / a ^ •
«

CO -sk i .V b)

CO - s k l . j / a j •
•

b) B1 -3 tv o /b )

B1 -s tv o /a^ •
•

C2 - s tv o /b )

C2 - 3 t v o / a 2 •
•

C1 -3 tv o /b )

C1 - s t v o / a ļ •

CO -3 tv c /b )

CO -9 tv o /a , ) :
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c ) B 1
■ Ą / b )  :

( m u z )

B l - l k d / a 2 ) : p u d ,  s t o l .  к о ѵ з  . . .

C 1 - i ķ d / b ) : (  n i u ž )

C 1 - i ķ d / a 2 ) : s t v o l ^ ,  k o n * ,  l o b ^

C O - i ķ j / b ) ; ( m u ž )

C O
- Ü S d / a 2 ) :

z u b ,  g l a z ,  v ' o l o s  . . .

d ) A 1 ■ e c / b ) : r ' v b a .  d * e l o

A 1
“ l £ / a l ) :

s t ' u d i . i a ,  p ' a r t i i a ,  P r ' a ^ a  . . .

C 1 - e c / b ) : ( v d o v f a )

C 1 - e c / a ^ ) : g ó r  * a

C O * e c / b ) : s ' e ^ r a a .  ( v d o v ' a )

C O - e c / a ^ ) : z e m l .1  ł a ^

e ) B 1 - e s t v o / b ) : ( b o g .  c h a n á f ' a ^ )

B 1 - e s t v 0 / a o ) : ( c h a n ž ' a ״ ) •  k a z ' a k ,  j a z ' v k j

C 1 - e s t v o / b ) : v e s e * ,  ( b o g ,  c h a n 2 ' a 1 )

C 1 - e s t v o / a ״ ) : ( c h a n ž ' a ^ ,  k n i a ź * .  s k o m o r ' o e h  . . .

C O - e s t v o / b ) : ( b o j ę ,  c h a n ž ' a ļ )

C O - e s t v o / a ^ ) : ( m u ž ,  k n . i a z * .  r e b ' ë n o k  . . . )

f ) I m F a l l e  d e s  S u f f i x e s  - i k  l ä ß t  s i c h  d a s  e i n z i g e  S u b -

s t a n t i v ,  d e s s e n A b l e i t u n g  n i c h t  z u m  A k z e n t s c h e m a  a 2

g e h ö r t ,  n ä m l i c h  *  e r e s *  ( A b l e i t u n g :  e r e t 1 1 k )  i n  k e i n e  

K l a s s e  u n d  i n  k e i n e  V e r e i n i g u n g s m e n g e  e i n o r d n e n ,  d a  

e s  z u  , e r e s *  s o n s t  k e i n e  A b l e i t u n g e n  g i b t .
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K lasse  -a r*  -*e - c a . - i c e . - i n  - i c -u i e k ja a

A2 -  (b) a . -

A1 a 2 ! b! a ־ 1  a 2 a 2 a2
B1 b b! (b) b ! ( ! ) (b)

C2 (b) (b) (b)  a 3 (b) -

C1 b b! b (b) ! ( ! ) (b)

CO b ( b ! ) b! (b)  ! ( ! ) (b)

A1+ ! ( a 2 ) -

D1+ -  a 2 ( ! ) ( a 2 )

D0+ ! b -  ! ( a 2 )

D0+' - ־ - - -

Sekundäre Klassen 

a) Al( - a r * / b ) : г 1 vba.ļ

A 1 ( - a r * / a o ) : a p t ' e k a .  b i b l i o t ' e k a ,  m' v t o ,  r 'yba . .

Al♦ ( - a r V b )  : b 'ukva

A1«■(- a r * / a ^ ) : к 'uchn .la

L 0 + ( -ą r Y״ b ) : k o r č n 'a

D0+(-ar* / a j  : к 1 el* .1a

b) A 1 ( -* e /b ) : b 'a b a .  o f i c ' e r .  s o l d ' a t • • •

A l i - ^ e / a , ) :

B 1 ( -^ e /b ) :

( ü s t ,a)

dub. ( b a t ' o s .  cham . . . )

( p l a t ,  u s t (a״

C 1 ( - ! e /b ) : s m o l 'a .  ( z v ē r* .  k o r*a  . . . )

C - K - l e / a ^ : ( p l a t ,  u s t ' a )

C 0(-^e /b )  : (zve r* .  ko r  *a. b a t  ' oé: . . . )

COÍ-^e/a^ ) : ( p l a t )

с) C0(-cad / b ) : ( l e n * ,  r v s * .  s o l ״ )

C 0(-cad ) : dver*
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d) D1+(- l c e d/ b ) ; ( d u p l ' o )

P1*(- i c e d/ a 2 ) : (k r 1e s l o )

в) B1(-_iņ/b): ( Forn1 a . I l f .1 , а )

B1( - і п / а ^ ) ; ( žen *a, s e s t r ' a )

C 1 ( - i ņ / b ) :  ( Fom'a. I l M ' a )

C 1 ( - i n / a o ) * ( žen fa t s e s t r ' a )

C 0 ( - ln /b )  : ( Fom'a. II*  .1 , a )

C 0 ( - l n / a 2) : ( ž e n ' a t s e s t r ' a )

Anmerkung: Die Analyse des S u f f ix e s  - l n  wird dadurch e r -  

s c h w e r t f daß in  unseren  Korpus nur  zwei A d jek t ive  a u f  - l n  

Vorkommen, d i e  zum Akzentschema b gehören (näm lich  Fom* ln 

und I I * 1 l n ) « A n d e r e r s e i t s  h e i ß t  es in  d e r  Akademiegramma- 

t i k  von 1980 (2 7 0 ) ,  daß A d jek t iv e ,  d i e  von S u b s ta n t iv e n  

des Akzentschemas b a b g e l e i t e t  s in d ,  s t e t s  zum Akzent-  

schema Ъ g e h ö r te n .  Neben I I * 1 ln nennt d i e  Akademiegramma- 

t i k  n u r  das B e i s p i e l  kn j a ž n 1 l n , das a l l e r d i n g s  weder b e i  

ZALIZNJAK (1977a) noch im Akademiewörterbuch (SSRLJa 

1 95 4 ff • )  b e l e g t  i s t .  Z u s ä tz l i c h  zu Fom1in und I I * 1 ln  f i n -  

d e t  s i c h  in diesem Wörterbuch noch das a l s  v e r a l t e t  be-  

z e i c h n e t e  Wort s a t a n ' l n . Es i s t  n i c h t  m it  S i c h e r h e i t  f e s t -  

z u s t e l l e n ,  ob d i e  Regel d e r  Akademiegrammatik r i c h t i g  i s t .

f )  B1( - i c / b ) : (Kostrom' a . Pskov)

B1 ( - l c / a j  : (kn.jaz* )

C1( - i č / b ) : (K ostrom 'a . Pskov)

C 1 ( - i £ / a 2 ) : ( kn.jaz* )

C O ( - l c /b ) : (K ostrom 'a . Pskov)

C 0 ( - l c / a o ) : ( k n ja z * )

D 0 + ( - l c / b ) : M08kvla

D O + (- ic /a2) :  31.1 ' a c h t a
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- a ž - a r  vnvjס - i r o v a t* -22Ll

- -  ( a 2 ) a 3

a 1 (b) - a0 / a 2 b / a 2

a 1 ! b ( a 1 ) ( a 0/ a 2 ) a 1/ ( a :
- - - ( a 2 ) b

( a ^ ) (b) a 1 ( a0 / a 2 ) b / ( a :

( a ļ  !) (b) a 1 a0 / a 2 b ! / ( a

- ( ! ) - a0 a 2
- a 1 - ( a 0 ) b / a 1

- I• - ( a 2 ) b /a ļ

- ־ b - b

r ' v b a ,  kor  

' A v s t r i l a ,

'o v a ,

(*Poi

( p c e l ' a  , . , )

־ (

červ•

(1P01

. ož ,

- )

(p e e l ' a . . . )

ž l r t sm ol1a # (m!o re . . . )

*112

)

b!

Ъ!

b!

ъ!

b

ъ

a 1

(b)

(ъ)

(Ъ)

( a 1 ) 

( a ^

K lasse

A2

A1

B1

02

Cl

CO

AU

DU

DO♦

DO♦׳

Sekundäre Klassen

a) Л1 ( - a k /b )  :

AI( - a k / a ^ ) :

B1 ( - a k /Ъ) :

B l ( - a k / a ^ ) :

(2P31-)

őMído1״ ( m 1o r e , m e sc e r ' a  .

( *Pol■)

Anmerkung: *P o l-  i s t  das h y p o th e t i s c h e  a b l e i t e n d e  Wort 

*u PQl.l *ak« P *0 1 *ka und 0 1 s *ן>* k i . l «

Cl ( - a k /b )  : 

C 1 ( - a k /a 1) :  

СО(- a k / b ) : 

C 0 ( - a k /a 1) :

kilóm* e t r , ( r e z * e r v . k a r t , on , , . )  

l i t r , m etr

( r é z * é rv , k a r t ' o n , p l k * e t  . . . )  

( t i p , l i s t )

( r e e 1 é r v , k a r t  *on, p l k * e t  , . , )  

( t i p , 1 1 3 t )

b) B1( - a f / a ^ ) :  

B1 ( - a í / b ) : 

C1( - ā i / a ļ ) :  

C1( - a ž / b ) : 

CO(-a£/a^) :  

C 0 ( -a £ /b ) :
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(g ' u s l l ļ )

( g ' u a l l o)

(g tu 8 l l 1 )

( g ' u s l O

кош1anda , l a k , b r 'onza  . . .  

p r ' o b a , b a l * z 1am, ak с 1 en t  . . .  

( f o r m a , kost.ļ  *urn, g o f r )

( m*Ina, t i t r , к а г е т 1a t  . . . )  

( f o r m a , kost.ļ  , um. g r 1 ит>־оа . . . )  

( т*I n a , t i t r ,  kazem*at . . . )  

( f o r m a , g r  *uppa, bron* )

c) A1 + ( - a r / a . ļ ) s 

A1 ־*■( - a r / b )  : 

D0-»(-ar /a1 ) î 

D 0 + ( - a r / b ) :

d) A1 ( - i r o v a t * / a Q) : 

A1(- i r o v a t f / в о ) : 

B 1 ( - i r o v a t * / a Q) : 

B1( - i r o v a t * / а ^ ) :  

C 1 ( - i r o v a t * / a Q) : 

01( - i r o v a t * / а ^ ) : 

СО( - i r o v a t * / a Q):

СО( - I r o v a t * / a ^ ) : s t a i * , ( t i t r , с е т 1 en t  . . . )  

Anmerkung: Ähnlich  wie b e i  f r ü h e r  genannten S uff ixen  

gehören d i e  m eis ten  S u b s ta n t iv e ,  d ie  mit  - i r o v a t*  kom- 

b i n i e r t  werden können, zu e i n e r  Vereinigungsmenge.

e) A1( - o v y j / b ) : K 'o r lo .  g rad .  d ' e l o  . . .

A1(-0vy.1/ao): f l ' e ļ t a .  v ' e r b a ,  s a k s a 'u l  . . •

A1 ( ־ ovyļļ / a 1 ) : 'éi

A1(-ovy|־) / a 5 ) : k ' a l i ļ .  amm'oniļ

B1 ( -ovv j j /a ļ  ) : bob, dub, l a p s ' a  . . .

Bl ( - Q v y j / a O  : ( f r ' a z a .  r a k ,  v o rs^ ,  l ' a s k a . к 'omel*)

C 1 ( - o v y j / b ) : s n o l ' a .  s o r t .  t>luE . . .

C1( - o v y j / a ^ ) : ( f r ' a z a .  r a k .  v o r s ļe l ' a s k a . к 'om el״ )

C 0 ( - o v y j / b ) : p o l o s ' a .  p l e c ' o .  bol* . . .

C 0 ( -o v y j / a ^ ) : ( f r ' a z a .  r a k ,  v o rs^ ,  l ' a s k a . к 'om el״ )

D 1 + ( - o v y j /b ) : p ' e t l . j a .  ' ukoI * .  , i s k r a  . . .

D l + i - o v v j / a ļ ) : r e b r ' o .  . l a d r 'o ,  p ' e r e c  . . .

B 0 + (-o v y j /b ) : í aj  с 0 i ,י  g l ' a ,  i g r ' a . . .

D0-*־( - o v y j / a 1 ) : kosm'a,  m ach r 'a ,  o u r 'o k  . . .
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K l a s s e ־ f1 a n 7 1 - 0  v e k  i .1  - ó v  - j a n i n

A 2 -
a 3  a 3

A 1 1
a 2  a 2  a 2

B 1 b ! a 1  a 1 ! a 0

C 2 ( a 2 ) a 3  a 1

C 1 Ъ / С а , Ī ) ( b ! )  ( a 2 )  ( a 1 )

C O b / a ^ / ( ! ) ( b )  ( a 2 )  ( a ļ )

A U 1« -  -  -

D U ( b / a 1 / a 2 ) -  -  -

D O ♦ b / C a ļ / a g ) a 1  a 1  !

D O ♦ ' - -  -  -

S e k u n d ä r e  K l a s s e n

a )  A 1 - J a n  v . ļ / b )  : k r o v * ,  s l . i u d ' a

A 1 - . 1  a n v . i / а ,  )  : m e d *

A 1 - J a ņ v i / а 2 ) : * ç l ' i n a .  n i t *

B l ~ . 1 a n v . 1 / b )  : l a 1 ) s f a ,  s ’ o l o d ,  c h o l s t  . . .

B 1 - . 1 a n v , 1 / a 1  )  : m ë d .  ( г о з ' а )

B l - ļ a n v . 1 / a ״ )  : ( s e r e b r ' o )

C 1 - . ì a n v . ì / b )  : s m o l ' a .  ( l u b .  v o s k  . . . )

C 1 - . ו  a n v . - ļ / a ļ  )  : ( s o l * ,  г о з ' а ,  p o l s t * )

C 1 ־ :  a n  v . i / а 0 )  : ( s e r e b r ' o )

C O - . i a n v . 1 / b )  : v ' 0 1 0 3 * i z b ' a ,  c l e r e p .1 . . .

C O  נ  а п у з / а ^ : č ' e r e ū 0 .  ( 3 0 1 * .  p o l s t * )

C O - j  a n y  j / а ״ ) : ( s e r e b r ' o )

A U ( - i a n y f1 / b )  : , o c h r a .1

A U Í - l a n v j / a . !  )  : f 0 c h r a o * p o l o t n ' o

D U ( - i a n v i / b )  ï ( v f e t e r n ,  n ' o ^ o t * .  t a f t ' a )

D U ( - . 1 a n y li / a 1  )  : ( r a c c h .  к о п о т 5 1 .1 ׳ а .  o v ' e s )

D 1 + ( - j a n v j / a 0 )  : ( m ' a s l o .  v ' e t e r ^ .  s e l ' i t r a )
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i k r , a . ( v ' e t e r ^« n *ogot*. t a f t ł a ) 

( !noch. konoplj  , a . o v ' é s )

( nn 'aslo . v 1e t e r 1, s e i 1i t r a )

(kum, â ' e l * ша, vor  . . . )

31 juz

pop, ( c a r * . c h r i s t ) 

c ē r t

D0+(-.1anv.i/ b )  : 

DO♦( - J a n v ^ / a ^ ) :

РО+(-.1апу.1/ а 2) :
b) C1 ( - 0v3ki.1/b ) t 

Cl ( ״ ovski.ļ/a^  ) :

c) B1( - o v / a ^ ) :

B1 ( ■ o v / a j  :

Anmerkung: Ähnlich  wie schon b e i  dem S u f f i x  - i £  f ü h r t  

ZALIZNJAK (1977a) w e s e n t l i c h  weniger A d jek t iv e  an f 

a l s  ■an nach d e r  Akad era iegramtna t i k  (1980, 269f.  ) e r -  

w ar ten  s o l l t e .  23 s ind  a b e r  zumindest  a l l e  Akzentsche- 

mata, d i e  in d e r  Akademiegrammatik erwähnt werden, 

b e i  ZALIZNJAK durch  B e i s p i e l e  erwähnt.
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d°*־

( a 2)

(b)
a  f 

2 *

b /a 2 !

-ce

a  f1 ־
b / ( a 1 !)

( ъ /&1!) 

b/d!

a 1

U j  ) 

a l

1

1

d*־2

a 2
b /a

b!

b

b!

b/d

a2
b

b/a

b

t o r '0 9 , c l  en, r e s e t ' o . bjjrnba^ 

90b1ak a , turn 1an , ë ï  ### 

dub, e r  und *a, k a i l 'a  . . .  

beg, k r e s t . ( 9ud, drug1 . . . )  

b red , руг

a u g t ' a . m'as t e r ,,, f  ' «?!»dser . .  

p * a ru g , 3 'a c h a r  ̂

a i r , p v l*. ro j  . . .  

duch, t r u d ^, кru g . ן . .  

klej.« 3' lia, (grob ...) 

borozd 1 a. t 1 ormoz. sram ... 

s t r o k ^ , (žen'a. 3ut. darן)

' 13Чга1, p ' e t l j a , к 'ooot*

' i s k r a 'גן .,. e r s e . ( 8 ' גז310ן  . . . )

Ī g s t * . 30n. t* да

b a g 'o r . kon *ec. ( 3 ' u s l o 1 . . . )

t v o r 'o g . mel. 31ed . . .

mon'a c h , o r 1 ech, o v r 'ag  . . .

Klasse - i t *

A2 a2
A1 Ь/в ן

B1 Ъ/с!

C2 Ъ!

C1 b / c / a

CO b/c

A1 + a 1
D1 ♦ b / a1

D0+ b / a 1

DO♦' b

Sekundäre Klassen

a) A1( - l t * / b ) : 

A 1 ( - l f /а . , ) :  

B 1 ( - l t♦ /Ь ) :

B1(־ I t * / с )  :

B1 ( -  I t l / a ļ ) :

C 2 ( - l W b ) ;

C 2 ( - l V / a 2) :

C 1 ( - l f / b ) :

C 1 ( - l t * / c ) ;

C1 ( - I T / a ,  ) : 

C O (- l tV b)  : 

C O (- l t» /c ) :  

D 1 * ( - r v / b )  : 

D1+(-lt*/a^ ) : 

DO•*•( - I t * /b)  :

DO ■*•(-i t*  /a^ ) :

b) Al( - o k j / b ) :

A 1 ( - o k j / a . ) :
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dub, to rg ,  p a . uk״ . .

B1(־ okd/ d ) : (sap 'og )

C1(-oķd/ b ) : sneg. p lug, dvm . . .

01 ( ־ o ^ / d )  : ( sap 'o g .  rog)

COC-oV^/b) : g r ib ,  k ’uzov, ״o s t ro v  . . .

CO i-o l^ /d)  : g laz ,  zub, ( rog )

D0+(-oķd/ b ) : k o s t ' ë r .  ruc 'e .1 .  (k'omel* . . . )

DO•*• ( -ok d/ a : ( ן  c u l 'o k ,  p e s 'o k ,  (sud 'ok)

A K - c s ^ / a ļ ) * .  

A 1 ( - с в д / а ^ ) :

s ' i t o .  r e s e t ' 04 , ( t * e l o 4) .  b o l 'o to

( z 'e r k a lo )

A U - ç - j / c , ) : ( t ' e l o O

A 1 (~ced/ d ) : r e s e t * 0o

B l(~ ced/ b ) : s e l ' o .  ( s l ' o v o .  v in 'o )

Bl ( - c e ļ / a 1) : (k o l 'e n o .  v e r e t e n ’o, koo 'v to  . . . )

B1 ( - c e j / a ^ ) : ( z ' 0 10 to ,  z 1e r k a l o )

B1 (~ced/d )  : ( ,ozero .  vin 10)

Cl (~çqd/ b ) : ( s l 'o v o ,  m 'o re ,  v i n ' 0 ן )

C l ( - ç 9 d /a . , ) : ( k o l 'e n o ,  v e r e t e n 'o ,  k o p 'y to ,  t ' e l o

C K - ę ^ / a ^ : ( z 'e r k a l o .  z 10 10 to)

C l ( - c e d/ c 1): ( t ' e l o ״ )

C1(-çed/ d ) : ( ozero. v״ i n ' ר0 )

P 1 Ivo ן . sen f о ך « mj, азо  ̂

p 1 Іѵ02 * sen , о^» ш.і13-30о

1kr 'uževo

COC-ce^/b)  

CO( - ę ę , /d )

CO( - с е ^ / а 2 ):

Anmerkung: Die beiden Wörter d 1erevce (Akzentschema 

Cg) und k ry l* с ,о (Akzentschema f)  s ind in der Klas-  

s i f i k a t i o n  n i c h t  b e r ü c k s i c h t ig t ,  da es zu d ł erevo 

und k r v l '0 außer den genannten Ableitungen keine 

w ei te ren  g i b t ,  mit deren H i l f e  man d ie  beiden Wörter 

in unsere  Akzentklassen einordnen könnte .
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d) C2(-kod/ a Q  : v r  *em.ja^. 'o b l a k o j . ( ablokoך 1.

С 2 (-к о ^ /с2 ) : 1 obiakon

C0(-kod/b )  : р 1 Ivo, т.і 1a s o . br.i , ucho , , ucho

C0 ( - k ° d / a 2 ) : p l  , emja, v r  ' emja^. s t r 'e m . ja

СХ)(-ко^/а 1 ) ; *uchOp

C0(-kod/ d ) : 'ucho^
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K lasse de- a n t i - p r o t o - r e - a r c h i - v i c e -

A2 ( a 2 ) ( a 2 ) a 2 ( a 2 ) a 2 ( a 2 )

A1 ( a 2 ) ( &1) ( ! ) (a., ) ( &1) ( &1)

B1 ( a 2 ) ( a , ) a 1 ( a , ) ( a , ) b

C2 ( a 2 ) ( a 2 ) ( a 2 ) ( a 2 ) ( a 2 ) ( a 2 )

C1 ( a 1 ) С Ц ) ( a 1 ) ) ( a 1 )

CO - - ( a 1 ) - ( a ^ -

A1 4־ - - - - ־ -

D1 ♦ - - - - ־ -

DO♦ - - - - ־ -

DO♦׳ €

Anmerkung: Nur wenige Wörter,  d ie  mit P rä f ix e n  k o m bin ie r t  

werden können, l a s s e n  s ic h  e in d e u t i g  e i n e r  A kzen tk lasse  

zuordnen. Zumeist gehören d i e  b e t r e f f e n d e n  Wörter zu den 

Vereinigungsmengen A2 v C2 (z .B .  * im por t / r e ' Im port) oder  

AI v Bl t  C1 (z .B .  f a â '  i s t ^ a n t l f a s *  1 s t ) .  Deshalb l ä ß t  

s i c h  d i e  E in tragung  man chiral n u r  durch  e in  B e i s p ie l  b e -  

stimmen: Die beiden E in tragungen  d e r  Akzentschemata b 

und с ergeben s i c h  durch  d ie  zwei B e i s p i e l e  v ' i c e - k o r *01* 

und ' a n t l m 1i r . -  E ine andere  M ögl ichke i t  zur Beschreibung 

des Akzents p r ä f i g i e r t e r  S u b s ta n t iv e  geben w ir  in A b s c h n i t t

5 .2 .  an .

Sekundäre K lassen

a) Die Wörter a n t 1l c h r i s t  ( a 2 ) ,  a n t i t ' e l o  ( ן0 ) und 

a n t i s t r o f * a  ( f / d )  b l e ib e n  u n b e r ü c k s i c h t i g t ,  weil  es zu 

C h r i s t , t 1 e lo  und s t r o f a  s o n s t  k e in e  Able i tungen  g i b t .

b) A1 ( p r o t o - / a 1 ) : ( i e r ' e . j )

A1 ( p r o t o - / a  ) :  ( i s f o r l j a ) Tilman Berger - 9783954792375
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Klasse ftks- p ro - SO- sub— k o n t r - ober

A2 - ( a 2 ) ( a 2 ) - - (at2 )

A1 ( a 1 ) ( ! ) a 1 ( a 1 !) ( a 1 ) a l
B1 b ( ! ) ( a , ) ( &1 !) (3.1 ) ( ģ ļ )

C2 - ( a 2 ) (a2 ) - - a 2
C1 ( a 1 ) ( ! ) ( a1 ) ( a 1 !) ( ā ļ  ) ( a1 )

CO - - - - - -

AI♦ - - - - - -

D1♦ - - - - - -

DO♦ - - - - d -

DO♦׳

Anmerkung: Die Bemerkungen, d i e  w ir  oben ü ber  d i e  e r s ten  

sechs P r ä f i x e  gemacht haben, g e l t e n  auch h i e r .  Besonders 

hingewiesen s e i  au f  d i e  E in tragung d, d i e  a u f  dem e in -  

zigen B e i s p ie l  l g r 1a / k 1 ont r i g r fa b a s i e r t .

Sekundäre Klassen

a) AI(p ro -Z a^) : ( fasi'  i s t )

A1 ( p r o - Z a ^ ) : (glrnn1a z i ļ a )

B1 ( p r o - Z a ļ ) : ( f a s '  i s t )

B1 (pro-Zaio): ( к і т п , a z i l a )

C1(pro-Za^) : ( f a s 1i s t )

C1 ( p r o - Z a o ) : (к ітп  , azi . la)

b) A1 (sub-Za,ļ ) : ( a x ' enda. t i t r . p r o d , u k t  . . . )

A1 (sub-Za-o) ï ( t r , o p ik i )

B1 (зиЬ-Za-ļ ) ï ( a r ' e n d a .  t i t r . p r o d ' u k t  . . . )

B1(sub-Zag) • ( t r , o p ik i )

C1 ( sub-ZsL^ ) ג ( a r ' e n d a .  t i t r . p r o d , u k t  . . . )

C1 ( s u b - Z ^ ) : ( t r * o p i k i )
Tilman Berger - 9783954792375
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2 .3 .  Da3 A kzen tve rha l ten  der  zusammengesetzten Wörter

Wir b esch re ib en  zu n ä ch s t  in  T abe l len  das  A kzen tve rha l -  

ten d e r  Wörter, d ie  mit den W ortbildungsmodellen K-nv.1. 

Kš !1 i ļ f K-l s t y j . K-skl.1. K -s tv o ,  K -!e ,  K-0W.1. K-.1any.1. 

K-ovskÍ.1 und K-i t*  g e b i l d e t  s in d .  Anschließend gehen 

wir  etwas a u s f ü h r l i c h e r  a u f  d i e  B esonderhe i ten  des Wort- 

b i ldungsm ode l ls  KN e i n .

K lasse  K-nyj K-ni.i K - i s t y j K -sk i j K-3tvo

A2 a 2 - - - a 2
A1 ! (а^ ) a 2 (a1 ) ( a1 )

B1 a 1 a 1 ( a 2 ) ( a , ) ( a1 )

C2 a 2 а 2 - ( ! ) -

C1 a 1 a 1 ( ! ) ( ! ) ( a1 )

CO b / a t ! a 1 a 2 * ( ! ) ( a , )

AI + a 2 - - - -

D1 + a 2 - (&1) - -

DO+ a^ a l ( &1) a 1 -

D0+' b - - - -

Sekundäre Klassen

a) A1 (K-ny.1/a1 ) : r ' y b a .  b c l ' o t o . d o r 'o ^ a  ,• • ф

A 1 (K -ny j /a ) : r a b 1o ta  ( in  z !arabo tn v j  )

C0(K-ny.1/b): 1o s t r o v .  č ' e r e p .  t 'o rm oz « « «

С0(К-пу,1/а1) : zub f R0 10 v a״ t noe* . . .

C0(K-ny,1/a2 ) : v r emiia״  2
CO(K-ny.i/ a )  : g 'o ro d  ( in  z ’ agorodnv.ļ ) .  b 'e r e g

( in n , abe rezna . ja )

Anmerkung: Bei e in ig en  zusammengesetzten Wörter i s t  

bei  gleichem zweiten  B e s t a n d t e i l  in A bhängigke it  vomTilman Berger - 9783954792375
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e r s t e n  B e s t a n d t e i l  Akzentschema b oder  möglich,

v g l .  prizemn 'o.l/ p o d z^ n in y j« m1 ežplemenn 10 .1 / cuŽeūlem* enny.i,

b) C1 (K-is ty .1 / a 1 ) : ( 310.1)

C1 (K- i s t v . ļ / a ^ )  î ( z o l ' a )

C0(K-i3ty,1/ a 1 ) ï ( 310,1)

C0(K- i3 ty .1 /a o )  î zemlj *a^

c) Zu d e r  Vereinigungsmenge C2 v C1 v CO gehören d ie  

beiden Wörter g , orod und m 'o re . d i e  s i c h  b e z ü g l ic h  des 

W ortb ildungsm odells  К -экі.1 u n t e r s c h i e d l i c h  v e r h a l t e n :

Die Zusammensetzungen mit  g 'o ro d  gehören f a s t  a l l e  zu 

b ( v g l .  vn 'egorodsk  ' 0 .1 . 'obscegorodsk  '0 j . ab e r

n ižfegor, odski.1 )« d ie  Zusammensetzungen m it  m 'ore  gehören 

f a s t  a l l e  zu a^ ( v g l .  belom , о г з к і . і . р о т 1 o r s k i . ļ . abe r  

vo* enno-morsk *oj ) .

d) C0(K-ł e / a ^ ) :  g o l o v ' a . rek  *a. chmel* 2 . . .

C0(g-* e / a ^ )  : vLlSīūiāļ

D1»(K-f e / a ^ ) :  r e b r ' o  

D1+ (K-»в / а ^ ) : d 1 en * gl

D0+(K-* е/а^ ) : dno, zeml.1 ' a ^

РО+СК-* e /a^ )  : okn *0

Tilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



0 0060829

- 316 -

K-ovyj Ł - janyj  K-0v3kl.1 K -l t»

< Ѵ >

< V )(b!)

(b)

b!

b!

( a2)

Klasse

A2

AI

B1

C2

C1

CO

AI♦

DU

DO♦

DO+'

Sekundäre Eiassen 

a) C1 (K-ovy.1/b )  : 

C1 (К-оѵуД/а^ ) :

C1 (K«ow,1 /а.р ) î 

C0(K-ovy.1/b )  : 

C0(K-ow.1/ a 1):  

CO(K-ovy.1 / a j  :

s 1 l i a , a i r , b o r t  . . .

(pUd ļ « fUnt ן  )

( v o ln 1 a )

p l e č ' o . ( l u e ,  ten* . . . )

(jud 9 י fu ņ t ļ  )

( v o ln 1 a )

Anmerkung: Bei den Ableitungen von vek ( Ak2entkla33e 

C1 ) kommt es zu Schwankungen, v g l .  mnogovekov'o.ļ« 

dvuchvekov'o.l« aber  a red n ev ek * o w j .

b) C1 (K-.1any.1/b )  : ( l ë n , vod ' a , s ē r s t*  )

C1 (K-.ļanv.ļ /а^ ) i рѳз , ok

Anmerkung: Zu dem Wort s e r e b r 'o « das zur  V ere in igungs-  

menge B1 v C2 v C1 v CO g eh ö r t ,  g i b t  es d i e  zusammen- 

g e s e tz t e  Ableitung b r  1omoser^br.ļanv.ļ .

c) Zusammengesetzte Ableitungen a u f  - i t *  g i b t  es nur  zu 

31 *ovo. Au&er b l a g o s l o v ' l V  ( Akzentachema b) gehören s ie  

a l l e  zum Akzentschema a vg ״1 l .  z l o s l , o v i t * . p u s t o s l ,o v i t * ,
Tilman Berger - 9783954792375

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM
via free access



317
0 0060829

Zum Abschluß u n s e r e r  Analyse kommen wir  zu dem Wort- 

b i ld un gsm o de l l  KN. E8 u n te r s c h e id e t  s i c h  von a l l e n  b i s -  

h e r  b e t r a c h t e t e n  Wortbildungsmodellen dadurch, daß die  

A ksen tk lassen  in  s e h r  v i e l e  k l e i n e  Klassen z e r t e i l t  wer- 

den• B e i s p i e l s w e i s e  können zusammengesetzte Wörter, de- 

re n  z w e i te r  B e s t a n d t e i l  zu d e r  Akzen tk lasse  CO gehör t ,  

zu insgesam t fü n f  Akzentschemata gehören:

p e rv o o s n 1ova 

a 2 p , olnoc*

c2 p o l u ' o s t r o v . ! , nos 'em ja

e r ' a d i o s 1et* (und k l l n o s , et* . . . ) ,  l e s o s t , en* 

f  s o r v 1 i g o l o v ^

Wenn w ir  von dem Wort p'olrtoc* einmal absehen ( s . u . ) ,  

so f ä l l t  a u f ,  daß das zusammengesetzte Wort immer zu dem- 

selben Akzentschema g ehö r t  wie der  zweite  B e s ta n d te i l .

Dies i s t  f ü r  f a s t  a l l e  mit  H i l fe  von KN a b g e le i t e t e n  

zusammengesetzten Wörter ty p isc h ,  wobei nur d i e  fo lgen-  

den Wörter abweichen:

belokaz , ak (a^)  v s .  kaz , ak ( b / d ) ,  p o l u V o r t  (a^) vs. 

bo r t  ( с ) ,  p o l u k r ^ g  ( a ļ )  vs. krug ( с ) ,  p'olnocf* (a2 ) 

vs .  noe* ( e ) ,  с е т о к  , o r  en */ 2fel tok 1oren* ( a ļ )  v s .  к*огеп* (e)

Im F a l l e  von p folnoc* und den anderen mit  po lu-  zusammen- 

g e s e tz te n  Wörtern i s t  n i c h t  k l a r ,  ob überhaupt ein P lu ra l  

g e b i l d e t  werden kann. F a l l s  n i c h t ,  können auch diesen 

zusammengesetzten Wörtern d iese lben  Akzentschemata zuge- 

o rdne t  werden wie ihren  zweiten B e s ta n d te i l e n  (d ie  Akzent- 

schemata с und e un te rsch e id en  s ic h  im S in g u la r  n ic h t  

von a ) . Tilman Berger - 9783954792375
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Wir wollen d a r a u f  v e r z i c h t e n ,  d i e  A ufspa l tung  de r  

übrigen  A kzen tk lassen  h i e r  im e in ze ln e n  d a r z u s t e l l e n  

( A2, C2, A1 + und D1♦ werden n i c h t  u n t e r t e i l t ) .  Aus dem 

Gesagten geh t  h e r v o r ,  daß zwischen d e r  Betonung d e r  mit  

H i l f e  von KN g e b i ld e t e n  zusammengesetzten Wörter und 

a l l e r  b i s h e r  b eh a n d e l te n  a b g e le i t e t e n  Wörter ein funda- 

m en ta le r  U n te rsch ied  b e s t e h t .  Es e r s c h e i n t  daher  s in n -  

l o s ,  das  W ortb ildungsm odell  KN in das b i s h e r i g e  Muster 

zu p re s s e n .  Wir werden uns mit d e r  S o n d e r s te l lu n g  d i e -  

ses  W ortb i lduogsm odells  noch einmal b e fa s s e n ,  wenn wir 

ln A b sch n i t t  5 e ine  a l lgem eine  C h a r a k t e r i s t i k  des  D e r i -  

v a t io n s a k z e n ts  geben. Dort werden wir auch gewisse  Ge- 

meinsamkeiten zwischen dem Vortb ildungsm odell  KN und 

den p rä f !g ie r e n d e n  Wortbildungsmodellen u n te rsu c h en .

3. Analyse d e r  m ehrs tu f igen  Ableitungen

Bei d e r  Analyse d e r  m ehrs tu f igen  Able i tungen  b esch rän -  

ken w ir  uns a u f  d i e  F ä l l e ,  in denen W ortbildungsmodelle  

mit  S u b s ta n t iv e n  k o m b in ie r t  werden, d i e  i h r e r s e i t s  von 

u n a b g e le i t e t e n  S u b s ta n t iv e n  a b g e l e i t e t  s i n d .  Nur auf  

d i e s e  Weise l a s s e n  s i c h  d i e  E rg ebn isse  d e r  Analyse mit 

unseren b i s h e r ig e n  Ergebnissen  v e r g le ic h e n .  Diese  Ein- 

schränkung b e w i rk t ,  daß im folgenden n u r  e in  k l e i n e r  

T e i l  d e r  m ehrs tu f ig en  Ableitungen b eh a n d e l t  werden kann.

-  Anschließend werden wir  uns kurz den e i n s t u f i g  k o n s tan -  

ten Wortbildungsmodellen ( in  A b sch n i t t  3 . 2 . )  und den 

unecht zusammengesetzten Wortbildungsmodellen ( i n  Ab- 

s c h n i t t  3 . 3 . )  zuwenden.
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3 .1 •  Das A k z e n tv e rh a l te n  de r  von S u b s ta n t iv e n  a b g e l e i t e ־  

ten  S u b s ta n t iv e

Entsprechend dem V er fah ren ,  das  w ir  in A b s c h n i t t  6é2 . des 

vor igen  K a p i t e l s  g e s c h i l d e r t  haben, müssen w ir  zunächst  

ü b e rp rü fe n ,  ob s i c h  d i e  von S u b s ta n t iv e n  a b g e l e i t e t e n  Sub־ 

s t a n t i v e  in  u n se re  b i s h e r i g e  K l a s s i f i k a t i o n  einordnen l a s -  

sen oder  ob w ir  d i e s e  w e i t e r  v e r f e i n e r n  müssen. Diese Auf־ 

gäbe e r s c h e i n t  a u f  den e r s t e n  B lick  r e c h t  k o m p l iz i e r t ,  

wenn man d ie  große Anzahl von t h e o r e t i s c h  möglichen Кош- 

b in a t io n e n  von W ortbildungsmodellen b e d e n k t .  T a t s ä c h l i c h  

kommt jedoch  n u r  e in  g e r in g e r  T e i l  d i e s e r  Kombinationen 

w i r k l i c h  v o r .  V ie le  W ortb i ldungsm odelle  können b e i s p i e l s ־  

weise n i c h t  mit  von S u b s ta n t iv e n  a b g e l e i t e t e n  S u b s tan t iv en  

k o m bin ie r t  werden (z .B . ־  і з с а ^ ,  - l s c e ^, - l s k o ^ ״ » an, - astv.ļ  ) t 

a u f  e in e  Reihe von W ortbildungsmodellen kann ke in  anderes  

W ortt l ldungsm odell  mehr fo lgen  (z .B .  a u f  - l s k o ^, ■3a, - I v o , 

- a r i u s ) .

Die Einordnung d e r  von S u b s ta n t iv e n  a b g e l e i t e t e n  Sub- 

s t a n t i v e  f ü h r t  zu einem überraschend  e in fa ch en  Ergebnis .

Ss s t e l l t  s i c h  nämlich  h e r a u s ,  daß man in den meisten F ä l -  

len  d ie  A k zen tk la sse  e in e s  a b g e l e i t e t e n  S u b s ta n t iv s  aus 

dem Akzentscheraa d i e s e s  S u b s ta n t iv s  f o lg e r n  kann. Wir be-  

handeln zu näch s t  d i e  a b g e l e i t e t e n  S u b s ta n t iv e  ohne re g u -  

l ä r e  V o k a l a l t e m a t i o n ,  dann d i e  a b g e l e i t e t e n  S u b s ta n t iv e  

mit V o k a l a l t e m a t i o n  und s c h l i e ß l i c h  d i e  F ä l l e ,  d i e  von 

der  oben s k i z z i e r t e n  a l lgem einen  G ese tzm äß igke i t  abweichen.

Wenn w ir  das Akzentschema e in e s  a b g e l e i t e t e n  Substan-  

t i v s  ohne r e g u lä r e  Vòkal a l  t e m a t  ion kennen, 80 können wir 

es in fo lg e n d e r  Weise e in d e u t ig  e i n e r  A kzen tk la s se  zuordnen:Tilman Berger - 9783954792375
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a 3 — > A3 z.B. .1 *anodica, ļ ' a í c e r i c a

a 2 — > A2 z.B. e t ' o l b i k ,  * u b e m 'a t o r .  m' a t i c a

â 1 — > A1 z.B. s t o l ' i c a .  K o r l 'a n ,  t a n k 1i s t

b — * B1 z.B. i v n l ' a k .  l o z n l ' a k .  červ.1 , ak

Zu den Akzentklassen  C2, C1 und CO gehören überhaupt  k e l -  

ne a b g e l e i t e t e n  Wörter. -  In den wenigen F ä l l e n ,  in  denen 

a b g e l e i t e t e  Wörter zu anderen Akzentschemata a l s  a und b 

gehören ,  i s t  ke ine  e in d eu t ig e  Zuordnung m öglich. Dem Ak- 

zentschema aQ ( v g l .  s e i .1 an , l n , dvorjan ' ln ) kann sowohl 

AI a l s  auch B1 zugeordnet werden. Auf das Akzentschena ã 

werden w ir  unten noch genauer eingehen.

Eine ä h n l ic h e  Zuordnung i s t  b e i  a b g e l e i t e t e n  Substan- 

t iv e n  m it  r e g u l ä r e r  V oka la l te rna t ion  möglich. Diese Sub- 

s t a n t i v e  s ind  mit H i l f e  der  S u f f ix e  -ka^ ,  - изка^ . -e c ,  

- e c d2, - o k j .  - ced und -ko^ a b g e l e i t e t .  Die Zuordnung s i e h t  

folgendermaßen aus:

— ł  A2+ z.B. p 'a lo c k a « s'emecko 

a 1 — * A1♦ z.B. i g 'o l k a . 3 1i t c e , rak  *uska 

b — * D0+ z.B. e v e t e k , očk 1о , dvor , ec

Zu den a b g e le i t e t e n  Substantiven des Akzentschemas с 

( t  * el* ce , *oblacko) g i b t  es ke ine  Able i tungen ,  80 daß 

k e in e  Zuordnung zu Akzentklassen möglich (und n ö t ig )  i s t .  

Die zum Akzentschema d gehörenden Wörter (z .B .  r o f ' o k « 

u£ k*o^) können sowohl D0+ a l s  auch D1+ zugeordnet  werden. 

Auf e in e  B esonderhe i t  des Wortbildungsmodella -ok^ werden 

w ir  un ten  genauer eingehen.

Bei d e r  Beschreibung der  e in s tu f ig e n  Bildungen mit H i l -  

fe  des Wortbildungsmodells KN haben wir a u f  d i e  Besonder-
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h e i t  h in gew iesen ,  daß in diesem s p e z ie l l e n  F a l l  das Akzent- 

schema des  zusammengesetzten Worts durch das Akzentschema 

des  zweiten  B e s t a n d t e i l s  (und n i c h t  durch dessen Akzent- 

k l a s s e )  bestimmt w ird .  Bei den m ehrs tuf igen  Ableitungen 

müßte d i e s e  B esonderhe i t  " n e u t r a l i s i e r t "  werden, da ein 

e i n e i n d e u t i g e r  Zusammenhang zwischen Akzentschemata und 

Akzentk lassen  v o r l i e g t .  Es i s t  mir abe r  n i c h t  gelungen,  

m eh rs tu f ig e  Ableitungen zu f inden ,  b e i  denen d e r  zweite  

B e s t a n d t e i l  e in  von einem S u bs tan t iv  a b g e l e i t e t e s  Subs tan-  

t i v  i s t ,  so daß d i e s e  Behauptung n i c h t  ü b e rp rü f t  werden 

kann.

Wir kommen nun zu e in igen  S o n d e r fä l le n ,  und zwar zu 

den a b g e l e i t e t e n  S ubstan t iven  des Akzentschemas ā  sowie 

zu den a b g e l e i t e t e n  Substan t iven  au f  - l k a , - i ķ ,  - i j a  und 

-okj» In d ie sen  F ä l le n  f ü h r t  d ie  e in d e u t ig e  Zuordnung e i n e r  

A kzen tk lasse  im oben angegebenen Sinn zu S ch w ie r ig k e i te n .

Wir beginnen mit  den a b g e le i t e t e n  S u b s ta n t iv e n ,  d ie  

zum Akzentschema a  gehören. Es h an d e l t  s i c h  um S u b s t a n t i -  

ve, d ie  m it  den kons tan ten  P räf ixen  £ a - ,  p r l - ,  s u -  und 

ne-  oder  mit  den n ich tk o n s tan ten  P rä f ixen  pod- ,  p r a -  und 

za-  g e b i l d e t  s i n d .  Allen diesen Subs tan t iven  kann man auch 

ein ande res  Akzentschema zuordnen, indem man d ie  S i lben  

vom Wortende h e r  z ä h l t  (und n i c h t ,  wie in der  D e f i n i t i o n  

von ã vo rgesehen ,  vom Wortanfang h e r ) .  B e isp ie l sw e ise  e r -  

g i b t  s i c h  f ü r  p r 1 igorod das Akzentschema a^ und f ü r  3 'upesok 

das Akzentschema a 2 • Diese zweite D e f in i t io n  e rm ögl ich t  

in den m eis ten  F ä l le n  e ine  Zuordnung zu e in e r  A k zen tk la s -  

8e: p r 1Igorod wird de r  Akzentklasse A3 zugeordnet ( v g l .  

d ie  A b le i tung  p r 1 igorodny.1 ) ,  3 ,upesok wird der  A kzen tk lasse
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A2+ zugeordnet  ( v g l .  d i e  A ble i tung  8 'u p e s k o v y j ) .  Diese 

Regelung g i l t  g e n e r e l l  f ü r  a l l e  S u b s ta n t iv e  m it  den P rä -  

f ix e n  p r l - ,  a u - ,  ne-  und z a - .  Bei den d r e i  anderen P r ä f i  

xen kommt es zu den folgenden Abweichungen:

a) Die m it  dem P r ä f i x  pa-  g e b i ld e te n  Wörter fo lgen f a s t  

a l l e  d e r  angegebenen ־R egel .  L e d ig l i c h  p , asynok v e r h ä l t  

s i c h  n i c h t  durchgehend wie ein Wort d e r  A kzen tk lasse  A2+ 

sondern w eich t  b e i  d e r  A ble i tung pasynkov1 at* ab (v־  g l .  

a b e r  p'aavnkovy.l ) .

b) Die beiden mit dem P r ä f i x  pod-  p r ä f i g i e r t e n  Wörter, 

zu denen es w e i t e r e  Ableitungen g i b t ,  nämlich p *od-pol 

und p ’odgruzd* gehören be ide  zur A kzen tk lasse  A1.

c) Das p r ä f i g i e r t e  Wort p r 1avnuk g e h ö r t  zur  Akzentk lasse  

A2 ( v g l .  d ie  Ableitungen pr *avnucka und p r a o r 1avnuk),

p r , aded v e r h ä l t  s i c h  in zwei Ableitungen wie e in  Element 

von AI ( v g l .  prad 1 edovsk 1.1 und prad 1 eduska) und ln e in e r  

wie ein Element von A2 ( v g l .  p r a p r ' a d e d ) .  Zu den übrigen 

mit  p ra -  p r ä f i g i e r t e n  Wörtern des Akzentschemas ã g ib t  

es ke ine  A b le i tu ng en .

Leider  e rm ö g l ic h t  d i e  g e r in g e  Zahl von p r ä f i g i e r t e n  Sub- 

s t a n t iv e n  k e in e  a l lg em e in e ren  Aussagen d a r ü b e r ,  ob d ie  

Besonderhei ten  d e r  d r e i  z u l e t z t  b eh an de l ten  P r ä f i x e  a l s  

S o n d e r f ä l l e  e i n e r  a l lgem einen  G ese tzm äßigkei t  verstanden 

werden können.

Wir kommen nun zu den S u b s tan t iv en  a u f  - i k a . - i k  und 

- 1 j a . Diese S u b s ta n t iv e  gehören s ä m t l i c h  zu r  A kzentk las-  

se  At, auch dann, wenn s i e  zum Akzentschema a 2 gehören. 

Vgl. d i e  B e i s p i e l e  c h 1imlk/ chim1I č e s k l j , a l k o g ' o l l k /  

a l k o g o l 1 16ka / a l k o g o l * j g e s k l j , k a v a l 1 e r i j a / k a v a l e r r1j s k i jTilman Berger - 9783954792375
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Es s e i  a u s d r ü c k l ic h  d a ra u f  h ingew iesen ,  daß d i e  angege- 

bene Regel n i c h t  f ü r  d ie  D im inutiva  a u f  - l k ^  g i l t •  B e i-  

s p i e l s w e i s e  g e h ö r t  das Wort s t * o l b i k  zur  A kzen tk lasse  

A2 ( v g l .  d i e  A b le i tu ng  s t , olbikovy.1 ) .

Die m eis ten  u n a b g e le i t e t e n  Wörter a u f  - l k a , - lk  und 

-1.1a gehören im übr igen  auch zu r  A k ze n tk la sse  A1, so b e i -  

s p i e l s w e i s e  f ' a b r i k a . 1 *ogika, t r 1a g i k , f a n , a t i k , s t , a d i j a  

und p ' a r t l . ļ a . M öglicherweise wäre es  s i n n v o l l ,  fü r  d i e s e  

Wörter e in e  e igene  prim äre  K lasse  zu d e f i n i e r e n ,  da s i e  

des ö f t e r e n  in sekundären  Klassen Vorkommen (so  b e i s p i e l s -  

weise b e i  den Wortbildungsmodellen - k a ^ t - a k ,  p ro -  und 

sub- ) . Die vorhandenen B e i s p ie l e  r e ic h e n  a b e r  n i c h t  aus ,  

un nach unseren  Regeln e ine  p r im äre  K la s s e  zu d e f i n i e r e n .

Wir kommen z u l e t z t  zu den a b g e l e i t e t e n  S u bs tan t iv en  

au f  - o k j .  D ie jen igen  u n te r  ihnen ,  d i e  zum Akzentschema b 

gehören ,  v e r h a l te n  s i c h  im a l lgem einen  wie Elemente von 

D0+. Dabei i s t  ab e r  a u f f ä l l i g ,  daß d i e s e  S u b s ta n t iv e  in 

Kombination mit -ok^ ( d .h .  b e i  d o p p e l t e r  Diminution) im- 

mer Wörter des Akzentschemas a^ e rgeben ,  v g l .  d ie  Bei-  

s p i e l e  svn *ok/ s v n 1осек , evet  *ok/ e v e t 1 осе к , l i 3 t * 0 k /  

l i s t , осек . Diese Art  von 3etonung i s t  i n s o f e r n  bemer- 

kensw er t ,  a l s  be i  den e in s tu f ig e n  A b le i tungen  von E ie -  

menten von D0+ zwar v e r e i n z e l t  auch das  Akzentschema 

vorkommt (z .B .  c u i *ok/ Č ul*odek) ,  a b e r  im w esen t l ichen  

das Akzentschema b v o r h e r r s c h t .  Da das S u f f i x  -ok^ nur  

mit solchen a b g e l e i t e t e n  S u b s ta n t iv e n  d e r  A kzen tk lasse  

DO♦ ko m b in ie r t  werden kann, d i e  i h r e r s e i t s  a u f  -ok^ en- 

den, können w ir  an d i e s e r  S t e l l e  n i c h t  k l a r e n ,  ob ез 

s i c h  um e ine  B esonderhe i t  der K las se  D0+ a l s  ganzer  oder
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um eine B e s o n d e rh e i t  d e r  zu d i e s e r  K la s se  gehörenden Di-  

m inu tiva  a u f  -ok^ h a n d e l t .  Wir kommen h i e r z u  noch einmal 

b e i  d e r  Besprechung des S u f f ix e s  - a t y j  im fo lgenden  Ab- 

s c h n i t t •

Vir fa ssen  d ie  E rg ebn isse  d i e s e s  A b s c h n i t t s  zusammen: 

Die A k zen tk la ssen ,  d ie  w ir  fUr d ie  u n a b g e l e i t e t e n  Substan-  

t i v e  d e f i n i e r t  haben, l a s sen  s i c h  auch verwenden, um das 

A k zen tverha l ten  de r  von S ubs tan t iven  a b g e l e i t e t e n  Substan-  

t i v e  zu b e s c h re ib e n .  S ie  müssen zu diesem Zweck n i c h t  

v e r ä n d e r t  werden. Darüberh inaus  l ä ß t  s i c h  f a s t  immer aus 

dem Akzentschema e in e s  a b g e le i t e t e n  S u b s ta n t iv s  a u f  d ie  

A kzen tk lasse  s c h l i e ß e n ,  was d i e  in A b sc h n i t t  6 .2 •  des 

vorigen K a p i t e l s  e in g e f t ih r te  U ntersche idung  zwischen 

AS-Funktionen und AK-Funktionen im w e se n t l ic h e n  ü b e r f l ü s -  

s i g  macht«

Eine kurze  Bemerkung zum Abschluß: Die von uns ange- 

gebene Zuordnung von Akzentklassen zu Akzentscheraata 

t r i f f t  auch f ü r  einen G ro ß te i l  d e r  von A d jek t iv en ,  Ver- 

ben und Zahlwörtern  a b g e l e i t e t e n  S u b s ta n t iv e  zu. Wir v e r -  

z ich ten  h i e r  nu r  d e sh a lb  au f  e in e  Analyse d e r  e n ts p re c h e n -  

den F ä l l e ,  w e i l  w ir  auch d ie  zugehörigen  e i n s t u f i g e n  Ab- 

le i tu n g en  n i c h t  u n t e r s u c h t  haben. Aus demselben Grund 

un tersuchen  w ir  auch n i c h t ,  a u f  welche Weise s i c h  ln den 

von uns angegebenen Tabellen  m it  H i l f e  d e r  a b g e l e i t e t e n  

Wörter Lücken a u f f ü l l e n  oder genauere  Angaben zu sekun- 

dären K lassen  machen l a s s e n .  Es wäre u n s in n ig ,  s i c h  b e i  

d i e s e r  R ev is ion  d e r  Tabellen gerade a u f  d i e  von Subs tan -  

t iv en  a b g e l e i t e t e n  S u b s ta n t iv e  zu besch ränken .
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3 .2 .  Die e i n s t u f i g  ko n s tan ten  W ortb i ldungsm odelle

B isher  haben wir  d i e  e i n s t u f i g  k o n s ta n te n  W ortb i ldungs-  

modelle in  u n s e r e r  Analyse n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t •  Da w ir  

uns zu n ächs t  a u f  e i n s t u f i g e  A ble i tungen  b e sc h rä n k te n ,  

waren d i e s e  W ortb i ldungsm odelle  u n i n t e r e s s a n t ,  da s i e  

n i c h t s  zur  D e f i n i t i o n  d e r  A kzen tk lassen  b e i t r a g e n  konn- 

ten .  Wenn w ir  j e t z t  a b e r  d ie  m eh rs tu f ig en  Ableitungen 

hinzunehmen, во können w ir  f e a t g t e l l e n ,  daß s i c h  d ie  e in  

s t u f i g  k o n s tan ten  W ortb i ldungsm odelle  wie n i c h t k o n s t a n t e  

W ortbildungsmodelle  v e r h a l t e n ,  b e i  denen nur z u f ä l l i g  

bestimmte A kzentk lassen  n i c h t  b e l e g t  s in d •

B e trach ten  w ir  a l s  B e i s p ie l  das e i n s t u f i g  k o n s ta n te  

Wortbildungsmodell - e n n y i • A lle  e i n s t u f i g e n  Ableitungen 

mit H i l f e  von - ennvi gehören zum Akzentschema a 2» vg l .  

b 1ukvennvl « o b 1 ed en nv ļ . каг , armennv.1. A l le  m ehrs tu f igen  

Able i tungen ,  d i e  zum Akzentschema a^ gehören ,  s ind  von 

a b g e le i t e t e n  S u b s ta n t iv e n  der  A k zen tk la sse  A2 a b g e l e i t e t  

vg l .  d i e  Wortpaare m *ugfestvo/ m 1u Z es tv en n y l . o t* e c e s tv o /  

o t 1 eces tvenny.j . G l e i c h z e i t i g  können w ir  f e s t s t e l l e n ,  daß 

es in A2 k e in e  u n a b g e le i t e t e n  S u b s ta n t iv e  g i b t ,  d ie  mit 

-enny.1 kom bin ie r t  werden können. Beide F e s t s t e l lu n g e n  

führen uns zu der  folgenden T a b e l le :

Klasse -ennyi  B e i s p ie l e

A2 a 3 m 'u ie s tven ny l

A1 a 2 o b 1 ed enn y i .  d 'e v s tv e n n y l

B1 a2 m an 'ëvrennyl . boŽfes tv en n y l

C1 v CO a2 5 '  i s l e n n v l

A1 + a2 b'ukvennyl Tilman Berger - 9783954792375
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Das A k ze n tv e rh a l ten  des S u f f ix e s  -enny.i l ä ß t  s i c h  mit 

dem des S u f f i x e s  -eski.1 v e rg le ic h en  ( v g l .  oben S. 293)» 

wobei d e r  e n ts c h e id e n d e  U ntersch ied  d a r in  b e s t e h t ,  daß 

-enny.i and e rs  a l s  -eski.1 n i c h t  mit  u n a b g e le i t e t e n  Subetan- 

t iv en  aus  A2 k o m b in ie r t  vorkommt. Deshalb v e r h ä l t  s ich  

-enny.i b e i  den e i n s t u f i g e n  Ableitungen wie ein ko ns tan -  

t e s  W ortb i ldungsm odell .

Von den üb r igen  e i n s t u f i g  k on s tan ten  Wortbildungsmo- 

d e l l e n  i n t e r e s s i e r t  uns h i e r  nur  - aty.1. Die Übrigen kom- 

men entweder ü b e rh au p t  n i c h t  m it  von S u b s ta n t iv e n  abge- 

l e i t e t e n  S u b s ta n t iv e n  kom b in ie r t  vo r  (so z .B . n e - ) « oder 

ab e r  d i e  Kombination mit solchen S u b s tan t iv en  f ü h r t  immer 

zu demselben Akzentschema (30 z .B . b e i  K-e s k i l  ) .  Für - aty.1 

e r g ib t  s i c h  d ie  fo lg en d e  T ab e l le :

B e i s p ie le  

vnuc*a ty j

.lazvk , a t v j  (zu .1az 'vk1 ) 

.lazvk 1atv.j  (zu  .jaz 1yk^) 

b r j u c h ' a t v . ļ . v o l o s *a t y j  

k rupc  ' aty.1 « z v e z d c ' a t y j  

( zu  gv*ezdka1)

1 1a.pcaty.1« g ^ b c a t y j .

2vb9gdcaty.1 (zu z v , ezdka2 ) 

z u b c 'aty.1 « b ru sc  , a t y j  « 

g laz£ 'a ty .1  (zu g l a z , ok1) .  

e t o l b c ' a t y j  (zu s t o l b 1e c ^ ) 

Ы  1 in ca tv . i . zv ' on caty.1. 

g l , a z c a tv j  ( zu g l a z ' o k O» 

s t  *o lb ca tv l  (zu  s to lb*  ecQ

- a t v ^

a 1

a i

a 1

a 1

a.

Klasse

Al 

Bl 

C1 

CO 

A1 +

DO♦
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Zu d e r  T a b e l le  i s t  fo lg en d e s  anzumerken: kr*upka und 

zvëzdka  ̂ s ind  d i e  e in z ig e n  Elemente von A1♦, deren Ab- 

l e i t u n g e n  zum Akzentscheraa a^ gehören ;  d i e  Überwiegende 

Mehrzahl d e r  Elemente von A1 + v e r h ä l t  s i c h  wie 1 1 арка 

oder g*ubka. M öglicherw eise  werden k r 'upka und zv 'ë z d k a  ̂

wie u n a b g e l e i t e t e  Wörter empfunden.

Die Elemente von DO■*■ v e r h a l t e n  s i c h  im a l lgem einen 

wie b ű n  *ok und zvon *ok. Zum Akzentschema aļ gehören 

nur d i e  A b le i tungen  von zub *ok. b r u s 1 ок. g l a z *ok  ̂ und 

s t o l b ' e c ^. Es i s t  a u f f ä l l i g ,  daß von d ie sen  Wörtern nur 

b r u s 'ok e in  zum Akzentschema b gehörendes Diminutivum 

auf - ok i s t ,  während g l a z , ok und zub 'ok  zum Akzentschema 

d gehören und s t o l b  * ec m it  einem anderen S u f f ix  g e b i l d e t  

i s t .  V i e l l e i c h t  w e i s t  d i e s  a u f  u n t e r s c h i e d l i c h e  Eigen- 

s ch ä f ten  d e r  zu DO♦ gehörenden D im inutiva  a u f  -ok^ und 

der üb r igen  Elemente von DO♦ h i n .  L e ide r  g i b t  es zu we- 

n ig  B e i s p i e l e ,  um d i e s e  Frage zu u n te rsu c h e n .

Abschließend können w ir  f e s t s t e l l e n ,  daß e in e  U nter-  

Scheidung zwischen e i n s t u f i g  k o n s ta n te n  Wortbildungsmo- 

d e l len  und n ic h tk o n s ta n te n  W ortbildungsmodellen zwar 

fü r  d i e  Analyse s i n n v o l l  se in  mag, daß ab e r  in dem Sy- 

stem, das  durch  d i e  Analyse gewonnen wurde, ke in  s i g n i -  

f i k a n t e r  U n te rsch ied  vorhanden i s t .

3.3* Die unech t  zusammengesetzten W ortbildungsmodelle

Wie in A b s c h n i t t  6 . 2 .  des  vorangehenden K a p i t e l s  f e s t -  

g e l e g t ,  s o l l  s i c h  d i e  Untersuchung d e r  unech t  zusammen- 

g e s e tz te n  W ortbildungsm odelle  d a r a u f  k o n z e n t r i e r e n ,  f e s t -  

z u s t e l l e n ,  ob s i c h  d i e s e  W ortb ildungsmodelle  in bezug
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•  328 -

a u f  den Akzent 30 ve rh a l ten *  wie es d i e  A k zen te igenschaf -  

ten d e r  F ak to ren ,  aus denen s i e  zusammengesetzt s in d ,  

erwarten  l a s s e n .  Eine so lche  Untersuchung i s t  n a t ü r l i c h  

nur dann m öglich , wenn beide  Faktoren  zu d e r  von uns 

b i s h e r  u n te r s u c h te n  Gruppe von Wortbildungsmodellen ge-  

hö ren .  Da d i e  Anzahl d e r  unech t  zusammengesetzten Wort- 

b i ldungSM odelle ,  d i e  d i e s e  Bedingung e r f ü l l e n ,  r e l a t i v  

g e r in g  i s t ,  ergeben s i c h  im folgenden nur  wenige i n t e -  

r e s s a n t e  E rg e b n is se .

Als B e i s p i e l  b e t r a c h te n  w ir  das zusammengesetzte Wort- 

b i ld u n g s a o d e l l  - ink a . Es kommt sowohl in echten wie auch 

in  unechten Zusammensetzungen vor ,  v g l .  d ie  B e i s p i e l e  

b 1i s e r / b 1i s e r i n a / b 1і зе г іп к а  und sneg / *3ne£ina/ 3nez* in k a . 

Mit H i l f e  des e r s t e n  B e i s p i e l s  (und e i n i g e r  and e re r )  

können w ir  zun äch s t  f e s t s t e l l e n ,  dal? - inka aus - ina  und 

ēka^ (und n i c h t  etwa aus - ina^ und - k a ^ ) zusammengesetzt 

i s t .  Aus den A kzente igenachaf ten  von - ina  und - ka^ können 

w ir  k o n s t r u i e r e n ,  welche AVzenteigenachaften w ir  fü r  - inka 

e rw a r ten .  Wir beginnen dabe i  mit den A kzen tk lassen ,  geben 

dann Akzentschemata und A kzen tk lasse  d e r  S u b s ta n t iv e  auf  

- In a  an und kommen s c h l i e ß l i c h  zum e rw a r te te n  Akzentschema 

des S u b s ta n t iv s  a u f  - i n k a :

A2 a 3 A3 a3 À1♦ a 2 A2 *2
A1 a 2 A2 a2 D1 + - - -

Bl a 1 A1 a 1 D0+ ? - -

C2 a 1 AI a 1 DO♦' - — -

C1 a 1 AI a 1
CO a 1 A1 a 1
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Anmerkung: Das F rageze ichen  w e i s t  d a r a u f  h i n 9 daß das 

Akzen t v e r h a l  ten  d e r  von Elementen von DO+ a b g e l e i t e t e n  

Wörter a u f  - i n a  n i c h t  genau f e s t g e l e g t  i s t  ( 3 .0 .  S• 294) .

Wir haben nun r e k o n s t r u i e r t ,  in welchem V e rh ä l tn i s  

d i e  A k ze n tk la s se  e in e s  u n a b g e l e i t e t e n  S u b s ta n t iv s  und 

das Akzentschema des davon a b g e l e i t e t e n  S u b s ta n t iv s  a u f  

- inka s tehen  müßten. Als n ä c h s te s  ü b e rp rü fen  w ir  unsere  

Vermutung an den B e i s p i e l e n ,  in denen e in e  unech t  zusam- 

m engeaetz te  A b le i tu n g  a u f  - Inka v o r l i e g t  ( d .h .  in denen 

das "Zw ischenglied"  a u f  - ina  n i c h t  b e l e g t  i s t ) .  Das Ak- 

z e n tv e rh a l t e n  d i e s e r  Wörter b e s t ä t i g t  u n se re  Vermutung:

A1 a 2 g 1 o r l o / g ' o r i  inka 

Bl a^ kam1ѵз/ kamvg1 inka 

C2 a^ v 1 e č e r /v e c fe r ' in k a

Cl 3neg/ 3ne2f1 inka

CO &1 v ' o l o a / v o l o a ' inka

Das Wortpaar •p ' e r e c / n e r c ' Inka e r l a u b t  uns auch e in e  Aus- 

sage über  d i e  A k ze n tk la s se  D1♦.

In ä h n l i c h e r  Weise l a s s e n  s i c h  auch d i e  Übrigen un- 

ech t  zusammengesetzten Wortbildungamodelle  u n te rsu c h en .

In e in igen  F ä l le n  wird d i e  Untersuchung dadurch e r l e i c h -  

t e r t ,  daß e i n e r  d e r  Faktoren  k o n s t a n t  i s t  (so  b e i  -сопок, 

-u rk a ,  - e t k a , -ač l . ļ  und - l a t i č e s k l . ļ  ) » a b e r  auch in den 

Übrigen F ä l le n  ( - c i k . - i c k a , - i c k a ^ . - оска^» -е ск о ^.

- iči.1 « - l . ļ sk i . l . - i c e s k i . ļ . -caty.1 und -a tv ov a t*  ) e r g i b t  

s ich  s c h l i e ß l i c h ,  daß das A kzen tve rha l ten  d e r  unecht 

zusammengesetzten W ortb ildungsm odelle  aus  dem i h r e r  Fak- 

toren a b g e l e i t e t  werden kann, wie d i e s  b e r e i t s  in A b schn i t t  

6 è2 . des  vorangehenden K a p i t e l s  ve rm ute t  worden war.
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4. Die akzen tue l len  Eigenschaften der  p a r a l l e l e n  Wort-

re ihen  und de r  g le ich rang igen  Paare

Wir beginnen mit d e r  Betrachtung der p a r a l l e l e n  W ortre i -  

hen. B isher  haben wir d ie  Elemente d i e s e r  Wortreihen j e -  

w ei ls  wie u n a b g e le i t e t e  Wörter behandel t  und ih re  Akzent- 

schemata desha lb  be i  unse re r  Analyse u n b e rü c k s ic h t ig t  

g e la s se n .  Im folgenden wollen wir ze igen ,  da-3 s ic h  die 

Akzentschemata der  Elemente p a r a l l e l e r  Wortreihen a u f  

r e l a t i v  e in fache  Weise beschreiben und Vorhersagen l a s s e n .

Die Sleraente e in e r  p a r a l l e le n  Wortreihe l a s se n  s ich  

s t e t s  in der  folgenden Form sch re iben :

A -  S j - A ״  Sj •*. A -

Dabei b eze ichne t  A d ie  de r  Wortreihe je w e i l s  gemeinsame 

Buchstaben fo lg e ,  S^, S2 . . .  sind Segmente, d i e  wir 

im folgenden a l s  fP 9eudosuff ixe ł bezeichnen wollen. Für 

a l l e  p a r a l l e l e n  Wortreihen l ä ß t  s ich  e ine  d e r a r t i g e  Dar- 

S te l lu n g  f inden ,  d ie  z u s ä tz l i c h  d ie  E igenschaf t  h a t ,  daß 

a l l e  vorkommenden Pseudosuff ixe  formal mit Suff ixen  Iden- 

t i s c h  s ind ,  d ie  in Wortbildungsmodellen Vorkommen. Bei- 

s p i e l e  f ü r  e ine so lche D ars te l lung  s in d :  fa s  -  i z , a c i j a . 

fas -  i z 1 Irovat* « fas  -  11 s t . faâ־ -  , izm; k a p t  -  1 I ro v a t* , 

kap t  -  f ë r , k ap t  -  *a£. In einzelnen F ä l len  i s t  es n ö t ig ,  

A l te m a t io n e n  des l e t z t e n  Stammkonsonanten zuzu lassen ,  

damit e ine  so lche  D ars te l lung  möglich wird, so z.B. bei  

p r o t ' e k t  -  o r . p r o t 1 eke -  I j a .

Wir b e t rach ten  aun d ie  den Pseudosuffixen homonynen 

Suff ixe  näher ,  wobei wir uns au f  d ie  S u f f ix e  beschränken, 

d ie  auch a i t  Substantiven kombiniert  werden können. WirTilman Berger - 9783954792375
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können l e i c h t  f e s t s t e l l e n ,  daß f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  P8eu- 

d o s u f f ix e  Vorkommen, d i e  konstan ten  Suffixen  entsprechen• 

Eine Ausnahme b i ld en  nur d i e  P seudosuff ixe  - e r ,  - o r ,  - i k ,  

- a ż  und - i r o v a t*  .

Die Wörter, d i e  P seudosuff ixe  e n t h a l t e n ,  denen kons tan-  

t e  S u f f ix e  en tsp rechen ,  werden j e w e i l s  b e to n t ,  a l s  l i e g e  

das  en tsprechende  k o n s ta n te  S u f f ix  vor .  B e isp ie lsw e ise  

wird f a s  -  1izm wie d i e  a b g e le i t e t e n  Wörter au f  -Izm (z .B .  

len  i n 1l z a ) nach dem Akzentschema a^ b e to n t ,  r e g i s t r  -  , a t o r  

wird wie d ie  mit  dem S u f f ix  - a t o r  a b g e le i t e t e n  Wörter 

(z .B .  t r i u m f * a to r ) nach dem Akzentschema a 2 b e to n t .

Was d ie  fü n f  oben genannten Pseudosu ff ixe  angeh t,  so 

können wir f e s t s t e l l e n ,  daß d ie  a u f  - o r .  - i k  und - i r o v a t y 

endenden Elemente p a r a l l e l e r  Wortreihen immer zum Akzent- 

schema a 2 gehören, das auch be i  den entsprechenden n i c h t -  

konstan ten  Suffixen vorkommt (wenn auch n i c h t  a u s s c h l ie ß -  

l i e h ) .  Vgl. h ie rz u  d ie  B e isp ie le  c*enz -  o r . p r o t ' e k t -  o r . 

f a n ,a t  -  i k . p r 1 ak t  -  i k . mont -  1i r o v a t* . k o r r e k t  -  , i r o v a t* . 

Bei den a u f  - e r  und a u f  - az endenden Elementen p a r a l l e l e r  

Wortreihen finden s i c h  je w e i l s  zwei Akzentschemata, deren 

V er te i lun g  n i c h t  vo rhe rgesag t  werden kann. Vgl. d ie  Bei- 

s p i e l e  a b s 1 o rb e r / d e f i b r 1 e r  und s a b o t , aż  ) / mont 'až  ( b ) .

Zusammenfassend können wir f e s t s t e l l e n ,  daß wir d ie  

Betonung d e r  Elemente p a r a l l e l e r  Wortreihen mit unse re r  

b ish e r ig en  Analyse in Zusammenhang bringen können und 

daß d ie s e  Wortreihen kein  System fü r  s i c h  b i ld e n .  Wir 

wollen uns h i e r  n i c h t  w e i te r  mit de r  Frage b esc h ä f t ig en ,  

ob d ie  P seudosuff ixe  a l s  besondere E inhe i ten  anzusehen 

sind oder ob wir s i e  n i c h t  doch mit den homonymen S u f f i -Tilman Berger - 9783954792375
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xen i d e n t i f i z i e r e n  s o l l e n .  Іш zweiten P a l l  müssen w ir ,  

anders  a l s  in A b sch n i t t  4 .3 .7 .  des v o r ig en  K a p i t e l s  f e s t -  

g e l e g t ,  h y p o th e t i s c h e  Wörter z u la s s e n ,  d i e  n i c h t  e indeu -  

t i g  e i n e r  W ortk lasse  zugeordnet  werden können.

Wir kommen zu den g le ic h ra n g ig e n  P a a re n .  Aus dem von 

uns angewandten A nalyseverfah ren  f o l g t  a u to m a t i s c h ,  daß 

zwei S u b s ta n t iv e ,  d i e  ein g l e i c h r a n g ig e s  Paar b i ld e n ,  

zu e in e r  und d e r se lb en  A kzen tk lasse  gehören müssen. B e i-  

s p i e l s w e i s e  gehören m atem 'a t lk  und m a tem 'a t lk a  beide zur 

A kzentk lasae  A1, zme.ļ und zne.ļ *a gehören b e id e  zu r  Ak- 

z e n tk l a s s e  B1. D iese  F e s t s t e l l u n g  i s t  i n s o fe r n  n i c h t  

besonders  i n t e r e s s a n t ,  da s i e  durch  das  Verfahren  vor-  

gegeben i s t .  Die e i g e n t l i c h  i n t e r e s s a n t e n  g l e i c h r a n g i -  

gen Paare wie z ' o l o t o / z o l o t ’o.l können w ir  h i e r  ab e r  n i c h t  

behandeln ,  w e i l  w ir  nu r  d i e  von S u b s ta n t iv e n  a b g e l e i t e t e n  

Wörter genauer  u n te r s u c h t  haben.

5. Allgemeine C h a r a k t e r i s t i k  des ru s s i s c h e n  D e r iv a t io n s -  

akzen ts

Io folgenden A b sch n i t t  wollen w i r  ve rsuchen ,  d i e  Ergeb- 

п із э е  d e r  Analvse a l s  Grundlage f ü r  e in e  C h a r a k t e r i s t i k  

des ru s s i s c h e n  D e r iv a t io n s a k z e n ts  zu verwenden. Zu d i e -  

зет  Zweck u n te rsu chen  wir  zunächst  das V e r h ä l t n i s  zwi- 

sehen F le x io n s -  und D e r iv a t io n s a k z e n t  (A b s c h n i t t  5 .1 . )*  

c h a r a k t e r i s i e r e n  dann das A k zen tv e rh a l ten  d e r  W or tb i l -  

dungsmodelle in a l lg e m e in e r  Form (A b s c h n i t t  5 . 2 . )  und 

sch l ieß en  mit  e in ig en  a l lgem einen Überlegungen über das 

ru s s i s c h e  Akzentsystem a l s  Ganzes.
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5.1• Das V e r h ä l t n i s  zwischen F l e x io n s -  und D e r iv a t io n s -  

akzen t

Im Laufe d e r  Analyse haben w ir  den F le x io n s -  und den 

D e r i v a t i o n s a k z e n t  s t r i k t  voneinander  g e t r e n n t .  Durch 

d i e  E inführung  des  B e g r i f f s  d e r  ,A k z e n tk la s s e 1 haben 

wir d i e  S c h w ie r ig k e i t e n  zu vermeiden v e r s u c h t ,  d i e  s i c h  

ergeben,  wenn man von vom  eh e re in  davon a u s g e h t ,  daß 

d ie  A k z e n t s t e l l e  e in e s  a b g e l e i t e t e n  Wortes von dem Ak- 

zentschema des j e w e i l ig e n  a b le i t e n d e n  Wortes abhängt.

Wenn w ir  angeben, zu w elcher  A k zen tk la sse  ein  gegebenes 

Wort g e h ö r t ,  so t r e f f e n  w ir  dam it  e ine  Aussage über d ie  

Akzentschemata d e r  von diesem Wort a b g e l e i t e t e n  Wörter,  

und zwar unabhängig davon, zu welchem Akzentschema das 

b e t r e f f e n d e  Wort s e l b s t  g e h ö r t .

Nachdem wir nun d ie  Akzentk lassen  de r  u n a b g e le i t e t e n  

S u b s ta n t iv e  d e f i n i e r t  und auch e in  Verfahren angegeben 

haben, mit dessen H i l f e  man ein  gegebenes S u b s ta n t iv  

e in e r  A kzen tk lasse  (od e r  e in e r  Verein igung von Akzent- 

k la s se n )  zuordnen kann, wollen wir  u n te r s u c h e n ,  welche 

Zusammenhänge zwischen den Akzentk lassen  und den Akzent- 

schemata b e s te h e n .  Durch einen  V e rg le ich  von Akzentsche- 

mata und A kzentk lassen  können w ir  f e s t s t e l l e n ,  ob es 

möglicherweise  B ere iche  g i b t ,  in denen man t a t s ä c h l i c h  

aus dem Akzentschema e in e s  Wortes a u f  d i e  A kzen tk lasse  

sch l ießen  kann oder  umgekehrt.

Wir beschränken uns im folgenden a u f  d i e j e n ig e n  Sub- 

s t a n t i v e ,  d i e  e in d e u t i g  e in e r  A kzen tk la sse  zugeordnet 

werden können. Zunächst wollen wir  in Tabellenform au fzäh -
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l e n f zu welchen Akzentschemata d ie  Elemente e i n e r  gege-

benen Akzentklaase gehören können« Das E rgebnis  i s t  in 

der folgenden Tabelle  f e s tg e h a l t e n :

Akzentklasse  Akzentschema B e is p ie le

A4 a^ р'атюго tn ik

A3 a^ brandrn*auftr, l i n 1oleum

c 3 1okorok

A2 a 2 1 1 ad an « .11agoda

c2 p r o f e s s o r

A12 a 2 gr*abar* 31 еן . 1 з а г * ן « b 'ondar* ^

b g r a b *ar*״ , bond*ar*^

c2 811езаг* 2

Al a 2 f 1a b r i k a . s t ' u d i j a . r* 5 k ru t

a 1 ded« b a r , ап . г , vba

b ë f t k i r p ' l e  

к , o lokol

c2 emeug

C1 d 1elo

d p e r ' o . p u t i *o

B1 a2 p ' e s t r j a d * . a 1 l t i n g

a 1 r i s k , k lën

^ bob. oč»ag. k a j ^ a

C1 *21&ך
d bed 1 a

e2 ž ' ē l u d * , *okun* ן

f  gruzd*

C2 a 2 s ra c h a r . m 'uskul

b s u e t ' a

c2 d ' o k t o r . f  ' e l * d £ e ^Tilman Berger - 9783954792375
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B e is p ie l e  

k o rd , chrnel*

S U d . P U t * ן

k l e j

sm ol1a . l i e ' o  ̂

ro l*  « vesFč* 

kon*

chlam, sram 

g r i b , cum1a 

к *игоѵ, t , ormoz 

statai* g łaz  

i z b 1 a . И с ' о  ̂

zub. p l 1osčad * 

b o ro zd , а gub ״^ 'a  

g o lo v 1a . borozd 1a  ̂

sW voro tk*  

s jm nerk i ,  j 'armarka 

bj_ocka, p ,ocka 

p l 1 esen*

s t 1 ebei* ^f p 1e t l j a . p 1erec

.ļadr *0

s t 1e b e l * ^

к 1 e l*  .ja

kon * e c . k o t 1 e l

.ļa.ļc , о

s c 1 eben*. gr 'eben* 

den *

к ,o r en ' g

A k ze n tk la s se  Akzentschema

C1 a 1
b

C1
d

e

f

CO a l
b

c2

C1
d

e

f

f '

A3♦ a 3
A2 + a 2
A1 + a 1
D1 + a 2

a 1
d

e1
D0+ a 1

b

d

D0+' a l
b

e 1
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Wir können d e r  A u fs te l lu n g  entnehmen, daß im a l l g e -  

meiaen weder aus d e r  A kzen tk lasse  e in e s  S u b s ta n t iv s  ge -  

sch lo ssen  werden kann, zu welchem Akzentschema d ie s e s  

S u b s ta n t iv  g e h ö r t ,  noch umgekehrt• Die wenigen F ä l l e ,  

in  denen e i n d e u t ig e  Sch lüsse  möglich s in d ,  b e t r e f f e n  

nur k l e i n e  Mengen von S u b s ta n t iv e n .  Dies g i l t  b e i s p i e l s -  

weise fü r  d i e  fo lgende  "Regel":  Wenn ein  u n a b g e l e i t e t e s  

S u b s ta n t iv  das Akzentschema a^ a u f w e i s t ,  so g eh ö r t  es 

zur A kzen tk la sse  A3•

Es s t e l l t  s i c h  nun d ie  Fra^e ,  ob zwischen A kzen tk las-  

sen und Akzentschemata möglicherweise  s t a t i s t i s c h e  Kor- 

r e l a t i o n e n  b e s te h e n ,  wenn schon k e in e  e in d eu t ig en  Im pli-  

ka t ionen  in e in e r  de r  beiden Richtungen möglich s in d .

Die s t a t i s t i s c h e  Untersuchung s t ö ß t  a l l e r d i n g s  au f  be-  

sondere S c h w ie r ig k e i te n :  Wenn wir f e s t s t e l l e n  wollen, 

wie h ä u f ig  welche Kombination von Akzentklassen  und Ak- 

zentscheraa ta  j e w e i l s  Vorkommen, so müssen w ir  n i c h t  nur 

(wie in u n s e r e r  obigen A u fs te l lu n g )  d ie  S u b s ta n t iv e  be-  

r ü c k s i c h t i g e n ,  d i e  s i c h  e in d e u t ig  e in e r  Akzen tk lasse  

zuordnen l a s s e n ,  sondern auch d ie  S u b s ta n t iv e ,  d i e  n i c h t  

e in d e u t ig  e i n e r  A kzen tk lasse  zugeordnet  werden können• 

Die B e rü c k s ich t igu n g  d e r  zweiten Grupne von S u b s ta n t i -  

ven e r f o r d e r t  e in e  Reihe von z u s ä tz l i c h e n  th e o re t i s c h e n  

Überlegungen, a u f  d i e  wir h i e r  n i c h t  w e i t e r  eingehen 

können. Wir wollen s t a t t d e s s e n  einen groben Überblick 

über d ie  h ä u f ig e r  vorkommenden Kombinationen geben, 

ohne d i e s e  Angaben e i n e r  genaueren s t a t i s t i s c h e n  Ana- 

ly s e  zu u n te rz ie h e n •
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Anders a l s  oben w o llen  wir in de r  fo lgenden  Ü b e rs ic h t  

von den Akzentschem ata  ausgehen und j e w e i l s  angeben, zu 

welchen A k zen tk la ssen  d i e  Wörter e in e s  gegebenen Akzent- 

schemas v o rzugsw eise  gehören .  Da w ir  a u f  exak te  Zahlen 

angaben v e r z i c h t e n  und s t a t t d e s s e n  Tendenzen b esch re iben  

w o llen ,  haben w ir  n i c h t  d ie  Form e i n e r  T a b e l le  gew ähl t ,  

sondern umschre iben den S achv e rha l t  j e w e i l s  m it  Worten:

A. S u b s ta n t iv e  ohne r e g u l ä r e  V o k a la l t e r n a t io n

a^ :  Das e i n z i g e  u n a b g e l e i t e t e  S u b s ta n t iv ,  das d ie s e s

Akzentschema a u f w e i s t ,  nämlich •p 'a n o ro tn lk . g ehö r t  

zu A4.

a^ :  Die wenigen S u b s ta n t iv e ,  d i e  d i e s e s  Akzentschema 

au fw e isen ,  gehören zu A3. 

a 2 : Die S u b s t a n t i v e ,  d i e  d ie s e s  Akzentschema aufw eisen ,  

gehören zum eis t  zu A2. Eine Gruppe von S u b s t a n t i -  

ven, d i e  zum großen Te i l  a u f  - l k a , - ik  oder  - 1.1 a 

enden, g e h ö r t  zu A1. Eine w e i t e r e  Gruppe, zu der

u . a .  s u c h a r  ̂ und m'ebel* gehören ,  g e h ö r t  zu C2. 

H ie rb e i  h a n d e l t  es  s i c h  h ä u f ig  um W erter ,  d ie  e ine  

zu A2 gehörende V a r ia n te  b e s i t z e n  ( z .B .  s ' a c h a r ^) 

o der  d i e  zwischen a 2 und c2 schwanken (z .B .  f  ' e l ł d s e r ) 

V e r e i n z e l t  gehören  S u b s ta n t iv e  auch zu Bl und zu A12. 

a Di e S u b s t a n t iv e ,  d i e  d i e s e s  Akzentschema aufw eisen ,  

gehören h ä u f ig  zu A1 oder zur  Vereinigungsmenge 

C1 v CO, etwas s e l t e n e r  zu C1 oder zu CO. D e u t l ich  

s e l t e n e r  kommt e in e  Zuordnung zu Bl vor .  

b: Die S u b s ta n t iv e ,  d i e  d i e s e s  Akzentschema aufw eisen ,  

gehören h ä u f ig  zu Bl oder zur  Vereinigungsmenge 

Cl v CO, etwas s e l t e n e r  zu CI. D e u t l i c h  s e l t e n e rTilman Berger - 9783954792375
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kommen Zuordnungen zu C0״ A12, A1 und C2 vo r .  

c^: Von den d r e i  Substantiven d i e s e s  Akzentschemaa g e -  

h ö r t  'okorok zu A3, k 'o lo k o l  g e h ö r t  zu A1״ und 

t 1e te re v  l ä ß t  s i c h  mangels g e e ig n e te r  Ableitungen 

Überhaupt n i c h t  einordnen•

C£Î Die S u b s tan t iv e  d ie se s  Akzentschemas gehören zumeist 

zu CO oder zu C2, v e r e in z e l t  zu A2, A12 oder AI.

Cj: Die S u b s ta n t iv e  d ie se s  Akzentschemas gehören mei- 

s t e n s  zu CO oder C1, in S i n z e l f ä l l e n  zu A1 oder Bl. 

d: Die S u b s ta n t iv e  d ie s e s  Akzentschemas gehören häu- 

f i g  zu C1 oder C0t s e l te n  zu A1 oder B1. 

e2 ģ• Die S u b s ta n t iv e  d ie se s  Akzentschemas gehören f a s t  

a l l e  zu C0f v e r e i n z e l t  zu Bl sowie zu ve r sc h ied e -  

nen Vereinigungsmengen, 

e^ : Die S u b s tan t iv e  d ie s e s  Akzentschemas gehören zu 

C1 oder zu CO.

f :  Die S u b s ta n t iv e  d ie s e s  Akzentschemas sowie der  v e r -  

wandten Akzentschemata Ī* und f "  gehören haup tsäch-  

l i e h  zu den Akzentklassen CO und CIf s e l t e n  zu B1.

B. S u b s ta n t iv e  mit r e g u lä r e r  V o k a la l t e m a t io n

a^: Das e in z ig e  S u b s ta n t iv ,  das d i e s e s  Akzentschema 

a u fw e is t ,  nämlich 3 !yvoro tka . g e h ö r t  zu A3♦.

&2 Ѣ• ^ іѳ  beiden S ubs tan t ive  3 *umerkl und .11 armarka ge- 

hören zu A2♦, p l  'esen* g ehö r t  zu DI♦.

a.| i Die S u b s tan t ive  d ie s e s  Akzentschemas gehören g ro -  

B e n te i l s  zu A1♦, s e l t e n e r  zu DI♦ und DO♦'. Zu DO♦ 

gehör t  nur k ' e l V j a .

Bie S u b s ta n t iv e  der  übrigen Akzentschemata gehören f a s t  

a l l e  zu DO♦, in wenigen Fä l len  zu DI♦ oder  zu DO+'.Tilman Berger - 9783954792375
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Das E rgebn is  des  V erg le ichs  von Akzentschemata und Ak- 

z e r t k l a s s e n  i s t  in dem folgenden Schema d a r g e s t e l l t .  

Dabei l a s s e n  w ir  d i e  se l tenen  Akzentschemata a ^ f a^ und 

c^ sowie d i e  s e l t e n e n  Akzentklasaen A4, A3, A12 und D1 + 

weg. In einem T e i l  des Schemas fassen w ir  CO und C1 mit 

der  Vereinigungsmenge CO v C1 zusammen:

AI 

Bl

CO v CI

Bei e i n e r  noch genaueren Untersuchung müßten zw eife i  

lo s  auch d i e  Beziehungen zwischen den sekundären Akzent 

k la s s e n  und e in ze ln e n  Akzentschemata behandelt  werden. 

Wir wollen  h i e r  a u f  d ie  Frage n i c h t  näher eingehen.

5 .2 .  A llgemeine C h a r a k te r i s t i k  der  Wortbildungsmodelle

In u n s e r e r  b i s h e r ig e n  Analyse i s t  d ie  K l a s s i f i k a t i o n  

d e r  W ortb i ldungsm odelle  gegenüber der  de r  u n a b g e le i t e -  

ten Wörter in  den Hintergrund g e t r e t e n .  Das hängt mit 

u n se re r  g ru n d s ä tz l i c h e n  Sntscheidung fü r  ein a f f i x -
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o r i e n t i e r t e s  und gegen ein w u r z e l o r i e n t i e r t e s  Analyse- 

verfahren  zusammen, d i e  wir im vorangehenden K a p i te l  

g e t ro f fe n  haben. Wenn w ir  j e t z t  nach Abschluß u n s e re r  

Analyse e ine  K l a s s i f i k a t i o n  der  Wortbildungsmodellp v o r-  

nehmen, so kann es n i c h t  darum gehen, d i e  Analyse sozu- 

sagen aus e in e r  anderen P e rspek t iv e  zu wiederholen . 

S ta t tde?3en  wollen w ir  versuchen, aus den Ergebnissen 

der Analyse e in ig e  al lgem eine Aussagen Uber das Akzent- 

ve rha l ten  von Wortbildungsmodellen a b z u le i t e n .

Schon zu Beginn de r  Analyse haben wir einen besonde- 

ren Typ von Wortbildungsmodellen abgegrenzt ,  nämlich 

die  konstan ten  Wortbildungsmodelle.  S ie  s ind  dadurch 

gekennzeichnet ,  daß das Akzentschema d e r  a b g e le i t e t e n  

Wörter j e w e i l s  nu r  vom Wortbildungsmodell abhängt,  aber 

n i c h t  von der  Akzentklasse  des a b le i ten d en  Wortes. Zwi- 

sehen den n ich tk o n s ta n te n  Wortbildungsmodellen und den 

Akzentklassen b e s t e h t  keine so e in fache  Beziehung: Auf 

der einen S e i t e  stehen d ie  " id ea len "  P ä l l e ,  in denen 

d ie  Kenntnis der  Akzentklasse und d ie  des Wortbildungs- 

modelis au s re ich en ,  um das Akzentschema des a b g e l e i t e -  

ten Wortes e in d e u t ig  zu bestimmen ( v g l .  d i e  B e isp ie le  

- n y l . -ķa ,  - o v a t» . - і З с е ^ ) .  au f  der  anderen S e i t e  s tehen 

d ie  F ä l l e ,  in denen Wortbildungsmodelle e in e  sekundäre 

U n te r te i lu n g  f a s t  a l l e r  Akzentklassen erzwingen, so daß 

d ie  Kenntnis d e r  Akzentklasse  und des Wortbildungsmodells 

k e i n e r l e i  Aussage ermöglichen (v g l .  d ie  B e i s p ie le  - e r .  

- o r .  - 3k 1.1. - i rova t*  ) .  Zwischen den beiden Extremen 

f in d e t  s i c h  e ine  Reihe von Wortbildungsmodellen, be i  

denen manchmal e in d e u t ig e  Aussagen möglich sind undTilman Berger - 9783954792375
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3*1 ־

manchmal n i c h t  ( v g l .  d i e  B e i s p ie le  - k a d. - I n a , - a t * )«

Im fo lgenden wollen w ir  durch e ine  Reihe von Schemata 

a l l e ״  id ea len "  Typen und e in e  Au9wahl d e r  übrigen  Wort- 

b i ldungsm ode l le  d a r s t e l l e n .  Dabei behandeln wir zunächst 

d i e  S u f f ix e ,  dann zusammen d ie  P rä f ix e  und d ie  zusammen- 

g e s e tz te n  Wörter.

A ls  Ausgangspunkt f ü r  d i e  Beschreibung d e r  Suffixe  

verwenden w ir  das fo lgende Schema, das a l l e  w ichtigeren  

Akzentklassen  zusammen f a ß t :

A2 C2 A1 + D1 ♦

AI B1 C1 פ0+

CO DO־»■'

Mit H i l f e  d i e s e s  Schemas beschreiben wir zunächst  v i e r  

Typen von su f f ig ie re n d e n  Wortbildungsmodellen. Dabei 

geben w ir  Jew e i ls  an, welche Opposit ionen von Akzent- 

k la s se n  au f  de r  Ebene de r  a b g e le i t e t e n  Wörter e rh a l ten  

b le ib e n  und welche n i c h t :

I .  Typus (k o n s tan te  Wortbildungsmodelle)

A2 C2 A1 + D1 +

A1 B1 C1 D0+

CO DO■*׳־

I I .  Typus ( - nv.1, - s c l k )

A2 C2
---------

A1♦ D1 +

A1 B1 C1 DO♦

CO DO■*׳־
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I I I •  Typus ( u . a .  - k a ,  *3a« - п і 3 )

A2 C2 AI ־4־ DI♦

A1 Bl C1 DO♦

CO DO♦'

IV. Typus ( u . a .  - o v a t* , - 13cea . - i n j a ־ . l £ d2» - usgķd )

A2 C2 AI♦ D1 ♦

A1 B1 C1 D0+

CO DO♦׳

Ѵѣ Typus ( - o w j « - ovski.1 « - .ļani n « -ov)

Die fü n f  h i e r  angegebenen Typen sind Id e a l tv p e n ,  d ie  

nur in einem T e i l  d e r  W ortb ildungsm odelle  t a t s ä c h l i c h  

r e a l i s i e r t  s i n d .  Die meis ten  W ortb i ldungsm odelle  weichen 

in  d e r  H in s ic h t  ab ,  daß e in e  oder  mehrere Akzentklassen  

kein  e i n h e i t l i c h e s  V erha l ten  au fw e isen .  Dies g i l t  U bri-  

gens auch f ü r  den V. Typus, d e r  a l s o  n i c h t  ganz so ,1id e a l "  

i s t  wie d i e  übr igen  v i e r  Typen.

Als B e i s p i e l e  f ü r  W ortb i ldungsm odelle ,  d i e  von den 

Id e a l ty p e n  mehr oder  weniger s t a r k  abweichen, führen 

wi r  - s k i . j « -o k j  und -janv.j  an (da  - skl.1 n i c h t  mit den 

Klassen A1♦, D1♦ und DO♦׳ und - j a n y j  n i c h t  mit  den K las -  

een A2 und DO■*•' k o m b in ie r t  werden kann, feh len  d iese  

Klassen im Schema):
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-  343 -

DO♦

-эк i:

-°ÍSd

- 3»пуД

Es l i e g t  nahe, d ie  h i e r  d e f in i e r t e n  Typen mit der 

K l a s s i f i k a t i o n  in Beziehung zu s e tze n ,  d ie  w ir  in Ab- 

s c h n i t t  3 .2 .  des vorangehenden K ap i te ls  angegeben haben 

(vg l .  S. 2 6 5 f f . ) .  Wir führen zu diesem Zweck d ie  damals 

d e f i n i e r t e n  Klassen der  Reihe nach auf  und geben an, 

welche i h r e r  Elemente zu einem der fün f  Typen gehören 

und welche einem von ihnen *nahestehen1. Dabei werden 

wir von einem Wortbildungsmodell genau dann sagen, es 

, stehe* einem Typus ״nahe1, wenn es s ich  bezüglich  mehr 

a l s  der  H ä l f te  a l l e r  Akzentklassen, mit denen es überhaupt 

kom binier t  werden kann, so v e r h ä l t  wie der  b e t re f fen d e  Ту- 

pus. -  Die k on s tan ten  Wortbildungsmodelle, d ie  in der da- 

maligen K l a s s i f i k a t i o n  n ic h t  e r f a ß t  waren, gehören a l l e  

zum I .Typus ״
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Um d i e  D a r s t e l lu n g  ü b e r s i c h t l i c h e r  zu machen, geben 

wir  b e i  a l l e n  K lassen  J e w e i ls  auch an ,  wie s i e  d e f i n i e r t  

sind :

a)  nur Stammbetonung

A lle  W ortb i ldungsm odelle  d i e s e r  K lasse  gehören zum I I I .  

Typus ( - ķ a ,  - e s k i j . - i j ^  - s a ,  -ki.1, - ni,1. - M a ) oder 

s tehen  ihm nahe ( - k a d )•

b) Stammbetonung v s .  Suff ixbe tonung

Sechs W ortb i ldungsm odelle  d i e s e r  K lasse  gehören zum IV. 

Typus ( - o v a t* . - i s c e a . - iakod« - i n i a . - y sk a^ . - Ivo), 

e l f  s tehen  ihm nahe ( - i s t v j .  - i n a .  - a t * .  - i n a _ ,  - i s c a _ .  

- l c a ^ . - l c h a . - і з к а ^ . - i c a , - e t * . - изко^) .  Das W ortb i l-  

dungsmodell - s c i c a  s t e h t  dem I I I .  Tvpus nahe, d i e  Ubri-  

gen s ieben  W ortb i ldungsm odelle  ( - ! j a . - u ska^ , - 1 i w j .

- e r ,  - i s c e . - o r .  - іпзкі.1 ) s tehen  keinem Tvpus nahe.

c) Stammbetonung vs .  Akzentschema b

Die be iden  W ortb i ldungsm odelle  -ny j  und - s c i k  gehören 

zum I I .  Typus. D re i  Wortbildungsmodelle ( - e c - uaek^. 

- i j ^ )  gehören  zum IV. Tvpus, zwei ( - с а ^  - i c e ^) stehen 

ihm nahe .  Die ü b r ig en  zehn W ortbildungsmodelle  stehen 

keinem Typus nahe ( - sk i . l« - s t v o . - i k ^ .  - e c .  - e s t v o . - i k .  

- a r * . - * e .  - l n .  - i c ) .  doch kann man manche von ihnen 

( n ä a l i c h  - s k i . j . - s tv o  und u.U. auch - e s t v o ) a l s  Zwischen- 

s t u f e  zwischen dem I I I .  und dem IV. Tvpus a u f fa s s e n .

d) S u ff ixbe tonung  v s .  Akzentschema b

Die v i e r  W ortb i ldungsm odelle  - a k . - a f . - a r  und - ovnyj 

s tehen  dem I .  Typus nahe.

0 0060829
-  344 -

Tilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



в) Betonung a u f  v e r sc h ie d e n e n  S i lben  dee S u f f ix e s

Dae e i n z i g e  h i e r h e r  gehörende W ortb i ldungsm odell  - i ro v a t»

s t e h t  keinem Typus nahe•

f )  Stammbetonung v s .  S u ff ix b e ton un g  v s .  Akzentschema b 

Von den v i e r  W ortb ildungsm odellen  d i e s e r  K la s se  gehören 

d r e i  ( -ovy.1. ģ0v sķ l j ļ ,  -ov) zum V* Typus, das  v i e r t e  ( -,1any.1 ) 

s t e h t  keinem Typus nahe•

g) Stammbetonung v s .  v e r sc h ie d e n e  Arten von Suff ixbe tonung  

Das e i n z i g e  W ortbildungsm odell  d i e s e r  K laa se  g eh ö r t  zum

V. Typus•

h) Stammbetonung ve .  Akzentschema b v s .  ande re  Akzent- 

schemata

A lle  W ortb i ldungsm odelle  d i e s e r  K la s se  ( - l t * . -ok^# - c e d« 

-k 0j )  s teh en  keinem Typus nahe.

Wenn w ir  d i e  E rg e b n is se  des V e rg le ic h s  noch ein wenig 

v e r a l lg e m e in e rn ,  so können w ir  s c h l i e ß l i c h  d i e  a u f f i g i e -  

renden W ortb i ldungsm odelle  folgendermaßen g l i e d e rn  :

k ë W ortb i ldungsm odel le ,  b e i  denen d ie  Betonung des ab -  

g e l e i t e t e n  Wortes n u r  vom S u f f ix  abhängt  (Typus I ) ;

B. W or tb i ldungsm odel le ,  b e i  denen d i e  Betonung des ab -  

g e l e i t e t e n  Wortes vom S u f f ix  und von d e r  A kzen tk lasse  

abhängt (Typus I I ,  I I I ,  IV und V);

C. W ortb i ldungsm odel le ,  deren Betonung m it  keinem der  

genannten Faktoren  in  Zusammenhang g e b r a c h t  werden kann;

D. V ersch iedene  Zw ischenstufen  zwischen den u n t e r  А, В 

und С genannten F ä l l e n .
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Die p r ä f ! g i e r e n d en V ortb i ldungsoodel le  und d i e  Wort- 

bildungemodelle zur  Bildung zueammengeeetzter Wörter 

lassen  s ic h  n i c h t  80 e in fach  c h a ra k te r i s i e r e n «  In Ab- 

s c h n i t t  2 .3 .  haben wir schon au f  das Wortbildungsmodell 

KN hingewiesen,  das dadurch c h a r a k t e r i s i e r t  1 s t ,  daß f a s t

a l l e  mit H i l f e  d i e s e s  Wortbildungsmodells g eb i ld e ten  

Wörter d a s se lb e  Akzentschema aufweisen wie i h r  zw e i te r  

B e s ta n d te i l ,  und zwar unabhängig davon, zu welcher Ak- 

ze n tk la sa e  der  zweite  B es ta n d te i l  g e h ö r t .  Ähnlich v e r -  

h a l ten  s ic h  zumindest au f  den e rs ten  Blick v i e l e  p r ä f i -  

g i e r t e  S u b s ta n t iv e •  Die Akademiegrammatik t r i f f t  sogar 

d ie  g e n e r e l l e  Aussage, p r ä f i g i e r t e  S u b s tan t iv e  bewahr* 

ten normalerweise den Akzent auf  derse lben  S i lb e  wie 

im ab le i te n d e n  Wort, und Ausnahmen gebe es nur b e i  Wör- 

tern  mit den P rä f ixen  £ t - ,  j ja - ,  p ra - ,  p r i - ,  s u - ,  za-• 

ne- und pod-  ( v g l .  AG 198C, 231).

Man kann zwar e in ig e  B e isp ie le  f ind en ,  d ie  d e r  Be- 

hauptung de r  Akademiegrammatik widersprechen ( v g l .  d ie  

zum Akzentschema a gehörenden Wörter p r o r ’e k to r  und 

1o b e r -m 'a s t e r  gegenüber den zum Akzentschema с gehören- 

den S lm p l iz ia  r ' e k t o r  und m1 a s t e r ) « aber  man kann doch 

wohl davon ausgehen, daß d ie  behaup te te  Gesetzmäßigkeit  

fl ir d i e  überwiegende Mehrzahl der  p r ä f i g i e r t e n  Wörter 

g i l t .  Insbesondere  g i b t  es e in ig e  Wortbildungsmodelle, 

bei  denen s i e  une ingeschränk t  g i l t ,  so b e i s p ie l s w e i s e  

bei  d e - ,  r e - ,  v i c e -  und pred-•

Wenn wir  nun d ie  p rä f ig ie re n d e n  Wortbildungsmodelle 

ähn l ich  wie vorhin d ie  su f f ig ie ren d en  in a l lgem eine r  

Form c h a r a k t e r i s i e r e n  wollen, so können wir d r e i  Typen
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von p r ä f !g ie r e n d e n  Wortbildungsmodellen un te rsc h e id en ,  

zwischen denen es wiederum e in ig e  Zwischenstufen gibt« 

Der e r s t e  Typus wird durch d ie  kons tan ten  Wortbildungs- 

modelle r e p r ä s e n t i e r t ,  f ü r  d ie  durchgehende Betonung 

auf dem P r ä f i x  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t  ( e s  h an d e l t  s ich  

um d i e  Wortbildungsmodelle pa-« p r l -  und s u - ) .  Der zwei- 

t e  Typus i s t  dadurch c h a r a k t e r i s i e r t ,  daß das p r ä f i g i e r -  

t e  S u b s ta n t iv  das Akzentschema des Simplex bewahrt ( h i e r  

her gehören d ie  oben erwähnten Wortbildungsmodelle £ e - ,  

r e - ,  v i c e -  und p red - ) .

Der d r i t t e  Typus l i e g t  n irgends  in r e i n e r  Ausprägung 

vor.  Br l ä ß t  s ich  nur r e l a t i v  vage in de r  Form b e s c h re i -  

ben, daß an d ie  S t e l l e  e ines  beweglichen Akzentscheoas 

im Simplex im p r ä f i g i e r t e n  Wort ein unbewegliches Akzent 

schema t r i t t  ( v g l .  dazu d ie  obigen B e is p ie le  r ' e k t o r /  

p r o j e k t o r  und m 'a s t e r / 'o b e r - m 'a s t e r ) .

Die Zwischenstufen la ssen  s i c h  a l l e  a l s  Übergangs- 

formen zwischen dem e r s te n  und dem zweiten oder zwischen 

dem zw eiten  und dem d r i t t e n  T7pu s  besch re ib en .  Zur e r -  

sten Gruppe gehör t  b e i s p ie l s w e i s e  das P r ä f ix  p ra -  ( t e i l -  

weise Betonung des P rä f ix e s ,  t e i l w e i s e  Betonung wie im 

Simplex), zur  zweiten Gruppe gehören b e i s p ie l s w e i s e  d ie  

P rä f ix e  p ro -  und o ber-  ( t e i l w e i s e  Betonung wie im Sim- 

plex ,  t e i l w e i s e  unbewegliche Betonung au f  e in e r  Stamm- 

s i l b e ) .  Übergangsformen zwischen dem e r s t e n  und dem 

d r i t t e n  Typus kommen o ffenb ar  n i c h t  vor.

Bei d e r  B etrachtung de r  Wortbildungsmodelle zur B i l -  

dung zusammengesetzter Wörter müssen wir zwei Gruppen 

u n te r s c h e id e n :  Auf de r  einen S e i t e  s tehen d ie  W ortb i l -
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dungsmodelle KN, ®тЗ* unc* ^ 3 * deren

H i l f e  zusammengesetzte Wörter ohne S u f f ix  g e b i l d e t  wer- 

den9 au f  der  anderen S e i t e  stehen d ie  Wortbildung3modelś 

l e  a l t  S u f f ix ,  wie г ѣЬ. Ł-ny.1 oder K- I 3ty.1 »

Die Wortbildungsmodelle der e r s te n  Gruppe sind b is  

au f  KN a l l e  k o n s tan t •  Die entsprechenden zusamoengesetz- 

ten Wörter werden durchgehend au f  de r  l e t z t e n  Stammsil- 

be be ton t  und gehören somit zum Akzentschema a^ (v g l ,  

d ie  B e isp ie le  b o l lg o l  1ov, l g l o b r j 'u c h . b e z z 'uby.j. 

s l n e ' o k l j ) ,  Die mit  H i l f e  von KN g eb i ld e ten  zusammen- 

g ese tz ten  Wörter sind demgegenüber, wie schon in Ab- 

s c h n i t t  2 .3 .  d a r g e s t e l l t ,  f a s t  immer demselben Akzent- 

schema zugeordnet wie de r  zweite B e s ta n d te i l  de r  Zusaœ- 

mensetzung. Sie  v e rh a l te n  s ich  somit analog zu den p rä -  

f i g i e r t e n  Wörtern des zweiten Typs. Die in A bschnit t

2 .3 .  genannten "Ausnahmen" von d i e s e r  Gesetzmäßigkeit  

gehören b i s  au f  p 'o lnoc*  säm tl ich  zum Akzentschema a ^ , 

d .h .  d ie  Abweichungen weisen in d ie  Richtung der  kon- 

s t a n ten Wortbildung9modelle.

Unter den Wortbildungsmodellen d e r  zweiten Gruppe 

g i b t  es e in ig e  k o n s ta n te  Wortbildungsmodelle, d ie  zum 

größeren T e i l  durch durchgehende Betonung der  l e t z t e n  

Stammsilbe gekennzeichnet  sind« J e  nachdem ob das Suf- 

f i x  einen Vokal e n t h ä l t  oder o i c h t ,  e n t s t e h t  80 das Ak- 

zentschema a 2 (so  b e i  K-361k« K-ln a « K-i c a . K- l l v y j ) 

oder (so  b e i  K-ka) . Tn den beiden übrigen  F ä l len  

K—ovny.1 und K-.ļanln l i e g t  de r  Akzent durchgehend au f  

dem Suffix«

0 0060829
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Die n ic h tk o n s ta n te n  Wortbildungsmodelle d i e s e r  Grup- 

pe v e rh a l te n  s ich  zum T e i l  ebenso wie d ie  en tsprechen-  

den su f f ig ie re n d e n  Wortbildungsmodelle zur Bildung a i c h t  

zusammengesetzter Wörter. Dies g i l t  b e i s p i e l s w e i s e  fü r  

die  beiden Wortbildungsmodelle K- n i j  und K-ovskl.1. d ie  

s ich  genauso wie - n i j  und - o v sk l j  v e r h a l t e n .  In anderen 

Fällen  kommt es hingegen zu Abweichungen: Der Akzent 

l i e g t  b e i s p ie l s w e i s e  b e i  manchen zusammengesetzten Wör- 

te rn  mit  den Suffixen -nyj und - i s t y j  auch dann au f  der  

l e t z t e n  Stammsilbe» wenn ln den entsprechenden S im pliz ia  

d ie  Endung oder das S u f f ix  b e to n t  1 s t .  Vgl. d i e  Paare 

a * e ž z 1 ubn y j / zubn 1 о .1. podgol *ovnyj/golovn ' 0 .1 , p r i z ' e m i s t y j /  

zeml1 i s t y j  « podz*01i s t y j / z o l * i s t y j . Die Wortbildungamo- 

d e l l e ,  be i  denen es zu solchen Abweichungen komat, kann 

man a l s  Zwischenstufen zwischen den kons tan ten  W ortb i l-  

dungsmodellen und den Wortbildungsmodellen, d ie  s ich  

wie d ie  entsprechenden su f f ig ie re n d e n  Wortbildungsmo- 

d e l l e  v e rh a l te n ,  a u f f a s s e n .

Es s e i  au sd rück l ich  d a rau f  h ingewiesen, daß s i c h  d ie  

konstanten Wortbildungsmodelle zur Bildung zusaamenge- 

s e t z t e r  Wörter in e in ea  w esentl ichen  Punkt von den kon- 

stan ten su f f ig ie re n d e n  Wortbildungsmodellen u n t e r s c h e i -  

den. Beiden 1s t  gemeinsam, daß d ie  A k z e n ts te l l e  nur vom 

S uff ix  abhängt,  abe r  b e i  der  e r s t e n  Gruppe l ä ß t  s ich  

d ie  A k z e n ts te l l e  f a s t  immer aus der  S i lb e n s t r u k tu r  des 

S u ff ixes  e r s c h l ie ß e n ,  während d ie s  be i  der  zweiten Grup- 

pe n i c h t  möglich i s t .  In der  e r s te n  Gruppe t r i t t  b e i -  

sp ie lsw e ise  f a s t  immer das Akzentschema a 2 e in ,  wenn 

das S u f f ix  s i l b i s c h  i s t ,  während in de r  zweiten GruppeTilman Berger - 9783954792375
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in diesem F a l l  mehrere Akzentschemata möglich sind« Vgl. 

d i e  B e i s p i e l e  - l e  ( ^ ) *  - а з t y j  ( a ^ )  und - а с  ( b ) .

Zum Abschluß d i e s e s  A b s c h n i t t s  wollen  w ir  e in e  Uber- 

s i c h t  ü b e r  d i e  Grundtypen dee A kzen tV erha l tens  von Wort- 

b i ldungsm ode l len  und üb er  d i e  V e r t e i lu n g  d i e s e r  Grund- 

typen a u f  d ie  versch iedenen  Arten von Wortbildungsmodel-  

len  geben.  Wenn w ir  von den Zwischenstufen  absehen ,  kön- 

nen w ir  uns a u f  d ie  fo lgenden  Grundtendenzen beschränken

a) Bas Akzentschema des a b g e l e i t e t e n  Wortes hängt a l l e i n  

vom A f f ix  ab;

b) das Akzentschema des a b g e l e i t e t e n  Wortes e r g i b t  s i c h  

aus den A kzen te ig en sch af ten  des A f f ix e s  und der  Akzent- 

k l a s s e  des a b l e i t e n d e n  Wortes (bzw. b e i  zusammengesetz- 

ten Wörtern: d e r  A kzen tk la sse  des zweiten B e s t a n d t e i l s ) ;

c) das Akzentschema des a b g e l e i t e t e n  Wortes 1 s t  mit dem 

Akzentschema des  a b le i t e n d e n  Wortes (bzw. des  zweiten 

B e s t a n d t e i l s )  i d e n t i s c h ;

d) d i e  A k z e n t s t e l l e  des  a b g e l e i t e t e n  Wortes e r g i b t  s i c h  

aus d e r  des  a b le i t e n d e n  Wortes, wobei ein  bewegliches  

Akzentschema durch  ein unbewegliches  e r s e t z t  wird;

e) das a b g e l e i t e t e  Wort wird durchgehend a u f  d e r  l e t z -  

ten S i l b e  des  Stamms d es  a b l e i t e n d e n  Wortes (bzw. des 

zweiten B e s t a n d t e i l s )  b e to n t ;

f )  d i e  Betonung des a b g e l e i t e t e n  Wortes kann mit keinem 

d e r  genannten  Fak toren  ln Zusammenhang g eb rach t  werden.

Bei d e r  Aufzählung d e r  Tendenzen wird nur  dann a u f  den 

S o n d e r f a l l  d e r  zusammengesetzten Wörter h ingew iesen ,  

wenn d i e  j e w e i l i g e  Tendenz auch b e i  zusammengesetzten 

Wörtern vorkommt.
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In d e r  fo lgenden  T a b e l le  geben w ir  an, wie s i c h  d i e  

aechs  Typen a u f  d ie  v e r sc h ied en en  Arten von W ortb i ldungs-  

m odellen  v e r t e i l e n .  Mit einem P lu sz e ich en  bezeichnen  

w ir  d i e  t a t s ä c h l i c h  vorkommenden F ä l l e ,  während e in  in 

Klammern s te h e n d e s  P lu sz e ic h e n  a n d e u te t ,  daß d i e  e n t -  

sp rechende  Tendenz in keinem W ortb i ldungsm odell  in 

" r e i n e r "  Form v e r w i r k l i c h t  i s t ;

a  b с d e f

s u f f i g i e r e n d e  W o r tb i l -  +
dungsmodelle

p r ä f ! g i e r e n d e  W o r tb i l -  / \
dungsmodelle

W ortb i ldungsm odelle  zu r  
B ildung  z u s .g e s .  Wörter ♦ ♦
ohne S u f f ix

W ortb i ldungsm odelle  zur  
B ildung z u s .g e s .  Wörter + ♦ +
m it  S u f f ix

Es i s t  m öglich ,  aus d e r  T a b e l le  e i n i g e  v e r a l lg e m e i -  

nernde  Folgerungen Uber das  g e g e n s e i t i g e  V e r h ä l t n i s  der  

v e r sc h ied en en  Arten von W ortbildungsmodellen  a b z u l e i t e n .  

Wir wollen h i e r a u f  a b e r  v e r z i c h t e n ,  da d i e  T a b e l le  nur 

a u f  den Sch luß fo lge rungen  ü ber  d i e  von S u b s ta n t iv e n  ab -  

g e l e i t e t e n  Wörter b e ru h t  und n i c h t  von v o rn ehere in  k l a r  

i s t ,  ob ä h n l i c h e  F e s t s t e l l u n g e n  f ü r  d i e  von Verben und 

A d jek t iven  a b g e l e i t e t e n  Wörter g e l t e n .
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5*3• A llgem eine Überlegungen Uber das r u s s i s c h e  Akzent-  

system

Unter  E inbez iehung  d e r  E rg eb n isse  d e r  beiden vorangehen-  

den A b s c h n i t t e  kommen wir  zu e in ig e n  a l lgem einen  Aussa- 

gen ü b e r  d i e  S t r u k t u r  des ru s s i s c h e n  Akzentsystems• Da- 

nach c h a r a k t e r i s i e r e n  wir  kurz  d i e  F r a g e s t e l l u n g e n ,  d ie  

f ü r  e in e  synchrone Analyse des Akzentsvstems noch s in n -  

v o l l  waren, d i e  w ir  h i e r  ab e r  n i c h t  mehr behandeln können.

Die A l lg e m e in h e i t  d e r  fo lgenden  Aussagen i s t  dadurch  

e in g e s c h r ä n k t ,  daß w ir  s i e  nur  d u rch  e in e  Analvse der  

von S u b s ta n t iv e n  a b g e l e i t e t e n  Wörter gewonnen haben, 

doch h a t  s i c h  b e i  e i n e r  k u r s o r i s c h e n  B etrach tung  der  

üb r igen  B ere iche  g e z e i g t ,  daß d i e  E rgebn isse  im w esent-  

l i e h e n  auch a u f  d i e s e  ü b e r t r a g e n  werden können. Die Aus- 

sagen l a u t e n  folgendermaßen:

1. A lle  r u s s i s c h e n  Wörter l a s s e n  s i c h  in bezug a u f  den 

Akzent a u f  zwei v e r sc h ie d e n e  Arten k l a s s i f i z i e r e n :  J e -  

des Wort i s t  genau einem Akzentschema zug eordne t ,  das 

den Akzent d e r  Wortformen d i e s e s  Wortes c h a r a k t e r i s i e r t ,  

außerdem l ä ß t  s i c h  j e d e s  Wort im P r i n z i p  e i n e r  Akzent- 

k l a s s e  zuordnen ,  d i e  den Akzent d e r  meis ten von diesem 

Wort a b g e l e i t e t e n  Wörter c h a r a k t e r i s i e r t .  Anders a l s  

d i e  Zuordnung zu den Akzentschemata kann d ie  Zuordnung 

zu den A kzen tk la ssen  jedoch  a u f  p r a k t i s c h e  S c h w ie r ig k e i -  

ten  s to ß e n ,  wenn e s  zu dem b e t r e f f e n d e n  Wort k e in e  Ab- 

l e i t u n g e n  g i b t  oder  wenn anhand d e r  vorhandenen A b le i -  

tungen n i c h t  e i n d e u t i g  e r s c h lo s s e n  werden kann, welche 

A k ze n tk la sse  v o r l i e g t .
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2 Š Die Akzentschemata d e r  a b g e l e i t e t e n  Wörter hängen 

im z e n t r a l e n  B ere ich  d e r  D e r iv a t io n  (nämlich Ъеі den 

s u f f i g i e r t e n  Wörtern und den zusammengesetzten Wörtern 

mit  S u f f ix )  im w e se n t l ic h e n  von den Akzent к 1 a s 3 en  

d e r  a b l e i t e n d e n  Wörter und von E ig en sch a f ten  d e r  Wort- 

b i ld u n g sm o d e l le  ab # in einem p e r ip h e re n  B ere ich  (näm lich  

b e i  den p r ä f i g i e r t e n  Wörtern und den zusammengesetzten 

Wörtern ohne S u f f ix )  dagegen im w esen t l ich en  von den 

Akzent s c h e m a t  a d e r  a b l e i t e n d e n  Wörter und von E igen-  

s c h ä f te n  d e r  W ortb i ldungsm odel le .  In einem w e i te ren  p e r i -  

pheren B ere ich  (näm lich  b e i  e in ig en  wenigen S u ff ix en )  

l ä ß t  s i c h  k e in  Zusammenhang zwischen den Akzentschemata 

d e r  a b g e l e i t e t e n  Wörter und den genannten Faktoren h e r -  

s t e l l e n .

3. Bei den u n a b g e le i t e t e n  Wörtern b e s t e h t  zwischen den 

j e w e i l ig e n  Akzentschemata und den Akzentklassen  ke in  

Zusammenhang. Dagegen kann man a u s  dem Akzentschema e in e s  

a b g e l e i t e t e n  Wortes f a s t  immer d i e  A kzen tk lasse  des b e -  

t r e f f e n d e n  Wortes e r s c h l i e ß e n .

Wenn wir  noch w e i t e r  v e r a l lg e m e in e rn ,  können w ir  s a -  

gen, daß fü r  d ie  B esonderhe i ten  des  ru s s i s c h e n  Akzent- 

systems zwei Asymmetrien w e s e n t l i c h  s in d :  Das i s t  au f  

der  e inen  S e i t e  d i e  Asymmetrie zwischen den s u f f i g i e r -  

ten und den p r ä f i g i e r t e n  Bildungen (bzw. den beiden Ar- 

ten von zusammengesetzten W örte rn ) ,  a u f  d e r  anderen S e i -  

t e  d i e  Asymmetrie zwischen der  Zuordnung der  u n a b g e le i -  

t e t e n  Wörter zu A kzen tk lassen  und d e r  en tsprechenden 

Zuordnung d e r  a b g e l e i t e t e n  Wörter.
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Die Asymmetrie zwischen den s u f f i g i e r t e n  und den p r ä -  

f i g i e r t e n  Bildungen (bzw. den be iden  Arten von zusammen- 

g e s e t z t e n  Wörtern) e r i n n e r t  an d i e  besondere  S te l lu n g  

d e r  p r ä f i g i e r t e n  und d e r  zusammengesetzten Nomina in 

GARDEs System ( v g l .  oben S. 38 ) .  A l l e rd in g s  u n t e r s c h e i -  

d e t  s i c h  u n se re  D a r s te l lu n g  doch in w esen t l ich en  Punkten 

von d e r  GARDEs: Auf d e r  e inen S e i t e  b e ru h t  u n se re  Abgren- 

zung zwischen den beiden Arten von Wortbildung au f  dem 

A b l e i t u n g s b e g r i f f ,  wodurch wir e i n i g e  Probleme verm ei-  

den, d i e  s i c h  durch  GA4DE3 B etrach tungsw eise  ergeben 

( v g l .  dazu A b s c h n i t t  3 .1 .  des I I .  K a p i t e l s ) .  Auf der  

anderen S e i t e  sprechen wir  von e i n e r  T e n d e n z  

im System des D e r iv a t io n s a k z e n t s ,  während GARDE d ie  

p r ä f i g i e r t e n  und d i e  zusammengesetzten Nomina von v o r -  

n e h e re in  aus  dem System herausnimrat.

Es i s t  uns an d i e s e r  S t e l l e  n i c h t  möglich, genauer 

d a ra u f  e inzugehen ,  wie man d ie  beiden oben erwähnten 

Asymmetrien i n t e r p r e t i e r e n  kann. Es s e i  ab e r  d a ra u f  

h in g ew iesen ,  daß be ide  m öglicherw eise  mit g e n e re l l e n  

E ig en sch a f ten  d e r  indogermanischen Wortbildung oder  der  

W ortbildung ü be rh au p t  Zusammenhängen, d ie  von PLANK un- 

t e r s u c h t  worden s in d .  Auf d e r  e inen  S e i t e  i s t  h i e r  a u f  

d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  E igen sch a f ten  d e r  S u f f ig i e r u n g  

und d e r  P r ä f i g i e r u n g  h inzuw eisen ,  d i e  mit d e r  Problema- 

t i k  d e r  Vererbung m orphologischer  E igenscha f ten  in Zu- 

sammenhang s tehen  ( v g l .  PLANK 1985),  a u f  d e r  anderen 

S e i t e  muß auch d e r  Zusammenhang zwischen der  I r r e g u l a -  

r i t ä t  von Bildungen und d e r  L e x i k a l i s i e r u n g  gesehen wer- 

den ( v g l .  dazu PLANK 1981, 3 5 f f • ) .  Es i s t  i n t u i t i v  k l a r .Tilman Berger - 9783954792375
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daß e i n s t u f i g e  Able itungen eh e r  zu r  L e x i k a l i s i e r u n g  n e i -  

gen,  was auch das "un rege lm äß igere"  A kzen tv e rh a l ten  e r -  

k l ä r e n  k ö n n te .

Zum Schluß d i e s e s  A b s c h n i t t s  wollen wir  noch kurz  

s k i z z i e r e n ,  in welchen Richtungen d ie  synchrone Analy- 

se  des  D e r iv a t io n s a k z e n t s  w e i t e r g e f ü h r t  werden müßte.

In e r s t e r  L in ie  s o l l t e n  d ie  sekundären A uf te i lungen  von 

A kzen tk lassen  genauer  u n t e r s u c h t  werden, um m ö g l ich e r -  

weise  Fak toren  a u s f i n d i g  zu machen, d ie  d i e s e  A u f t e i l u n -  

gen beg ü n s t ig en  oder  b e h in d e rn .  Solche Faktoren  könnten 

s i c h  b e i s p i e l s w e i s e  a u f  d i e  phono log ische  G e s t a l t  der  

u n a b g e l e i t e t e n  Wörter oder  a u f  i h r e  Bedeutung b ez iehen .  

W eite rh in  müßten d ie  Wörter u n t e r s u c h t  werden, d ie  zwi- 

sehen e in ze ln e n  A kzen tk lassen  schwanken. H ieraus  könnte  

s i c h  zunächs t  e in e  K l a s s i f i z i e r u n g  v e r s c h ie d e n e r  Typen 

von Schwankungen e rgeben ,  d ie  m öglicherw eise  w e i te r e  

A u fsch lü sse  über  das g e g e n s e i t i g e  V e r h ä l t n i s  d e r  Akzent- 

k l a s s e n  e r l a u b t .

6. Bemerkungen zur D iachron ie

In d e r  E in l e i tu n g  d i e s e r  A r b e i t  haben w ir  uns vorgenom- 

men, e in  so lc h e s  System zur  Beschreibung des r u s s i s c h e n  

D e r iv a t io n s a k z e n t s  h e r z u l e i t e n ,  das e in e  s i n n v o l l e  Syn- 

th e s e  zwischen der  synchronen und der  d iachronen  B e s c h r e i -  

bung e r l a u b t .  Im fo lgenden wollen  w ir  e in ig e  a l lg em e in e  

F e s t s t e l l u n g e n  zur  h i s t o r i s c h e n  Entwicklung des r u s s i -  

sehen Akzents t r e f f e n ,  d i e  s i c h  aus unseren  synchronen 

Ergebni s s e n  e rg eben .
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In einem gewissen Sinne sind w i r  schon zu r  D iachro-  

n i e  übergegangen ,  a l s  w ir  im vorangehenden A b sch n i t t  

d ie  beiden Asymmetrien a n d e u te te n ,  durch  d i e  das r u s s i -  

sehe Akzentsystem gekennze ichne t  i s t .  In beiden Fä l len  

haben w ir  j a  Entwicklungstendenzen b e s c h r ie b e n ,  d ie  im 

synchronen Akzentsystem m an ife s t  werden. A l l e rd in g s  ha-  

ben w ir  oben d a r a u f  v e r z i c h t e t ,  d i e  Richtung der  Entwick- 

lung  anzugeben.

Die Asymmetrie zwischen den s u f f i g i e r t e n  und den p rä -  

f i g i e r t e n  Wörtern (bzw. den beiden Arten von zusammen- 

g e s e tz t e n  Wörtern) e n tw ic k e l t  s ich  o f f e n b a r  in d e r  Rieh- 

tung e i n e r  zunehmenden D i f f e r e n z ie r u n g .  Während d e r  " a l t e "  

Typus dadurch gekennze ichnet  i s t ,  daß d e r  Akzent p r ä f i -  

g i e r t e r  Wörter durch das P r ä f i x  o der  durch d ie  Akzent- 

k l a s s e  des a b le i t e n d e n  Wortes bestimmt i s t ,  geh t  d ie  

Tendenz in d e r  R ichtung, den F le x io n s a k z e n t  des a b l e i -  

tenden Wortes zu Übernehmen. Daß d i e  Entwicklung in d i e -  

s e r  R ich tung  g e h t ,  kann man der  Ta tsache  entnehmen, daß 

b e i  den m eis ten  P rä f ixen  nur noch wenige F ä l l e  n i c h t  

den F le x io n sa k z e n t  des a b le i te n d e n  Wortes übernehmen. -  

Ähnliche V e r h ä l tn i s s e  s ind  b e i  den zusammengesetzten 

Wörtern s i c h t b a r .  Ein B e i s p ie l  wie b e l o k a z 'ak  (AP a ^ ,  

das von k a z 1ak (AP b /d )  a b g e l e i t e t  i s t ,  b i l d e t  d ie  ab- 

s o l u t e  Ausnahme (v g l .  dazu S. 317).

Die Asymmetrie zwischen der  Zuordnung d e r  u n a b g e le i -  

t e t e n  Wörter zu Akzentklassen  und d e r  d e r  a b g e l e i t e t e n  

Wörter e n tw ic k e l t  s i c h  o f fe n b a r  fo lgenderm aßen: Als 

A u sg a n g s s i tu a t io n  kann man d ie  e i n d e u t i g e  Zuordnung 

von Akzentparad igmen und A kzen tk lassen  an sehen ,  wieTilman Berger - 9783954792375
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s i e  s i c h  h e u te  noch b e i  den a b g e l e i t e t e n  Wörtern f i n d e t .  

Die zunehmende Trennung von Akzentparadigma und Akzent- 

k l a s s e  i s t  demgegenüber a l s  Neuerung a u f z u fa s s e n ,  d ie  

du rch  d i e  L e x i k a l i s i e r u n g  von e i n s t u f i g e n  Able i tungen  

v o ra n g e t r i e b e n  wird ( v g l .  oben S. 354).  -  Diese  F e s t -  

S t e l lu n g  e n t s p r i c h t  d e r  S i t u a t i o n ,  wie s i e  von DYBO (1981) 

f ü r  das A l t r u s s i s c h e  und U rs la v i s c h e  r e k o n s t r u i e r t  wurde, 

und auch den Ergebnissen  von ZALIZNJAK (1985) .

Soweit  zu den a l lgem einen  F e s t s t e l l u n g e n ,  üb er  s i e  

h in a u s  können d i e  E rgebn isse  u n s e r e r  Analyse b e n u tz t  

werden, um Angaben über  d ie  G esch ich te  e i n z e l n e r  Stämme 

oder  A ff ixe  zu r e k o n s t r u i e r e n .  Als Grundlage s o l c h e r  

E inze lun te rsuchungen  d ienen  b e i  den Stämmen d ie  sekun- 

dären  U n te r te i lu n g e n  von A k zen tk la ssen ,  b e i  den A ff ixen  

d ie  Angaben aus A b sc h n i t t  5 .2 .  des vorangehenden K a p i t e l s ,  

d ie  n a t ü r l i c h  noch v e r f e i n e r t  werden müssen. Ohne w e i t e r  

ins  D e t a i l  zu gehen, wollen w i r  d r e i  F ra g e s te l lu n g e n  

s k i z z i e r e n ,  d ie  in d i e s e n  Zusammenhang b e i s p i e l s w e i s e  

b eh an d e l t  werden könnten :

a) Zu k lä r e n  wäre das  V e r h ä l t n i s  zwischen k o n s ta n te n  

und n i c h t  k o n s ta n te n  S u f f ix e n .  Es i s t  r e l a t i v  l e i c h t  

f e s t z u s t e l l e n ,  daß d ie  Entwicklung in Richtung e i n e r  

Zunahme d e r  k o n s ta n te n  S u f f ix e  g e h t ,  doch i s t  v o r e r s t  

u n k la r ,  welche Fak toren  s i e  b e e i n f l u s s e n .

b) Zu un te rsuchen  i s t  das u n t e r s c h i e d l i c h e  V erha l ten

von S u f f ix  g le ic h e n  U rsprungs ,  d ie  nur durch  den A u s fa l l  

bzw. d ie  V o k a l i9 ie ru ng  d e r  r e d u z i e r t e n  Vokale g e t r e n n t  

wurden ( z .B .  - ny.1/ - e n n y j , - s k l . j / -e sk  i.1 ) .
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с) Für e inen  T e i l  d e r  D im in u t iv -  und a l l e  Augmentativ- 

S u f f ix e  i s t  e in e  gemeinsame Abweichung von den I d e a l t y -  

pen c h a r a k t e r i s t i s c h ,  nämlich d i e  Tendenz zu r  Aufspaltung 

d e r  A k zen tk la sse  A1. H ie r  l i e g t  m ög licherw e ise  e in e  ge-  

meinsame Wegentwicklung vom u r s p rü n g l i c h e n  Zustand vor ,  

d i e  mit de r  gemeinsamen Bedeutung im Zusammenhang s t e h t •

Mit der  Aufzählung d i e s e r  d r e i  F r a g e s t e l l u n g  wollen wir 

unse re  kurzen  Bemerkungen zu r  D iac h ro n ie  a b s c h l i e ß e n .
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V. Zusammenfassung

Zu Anfang u n s e r e r  A rb e i t  h a t t e n  wir  uns d i e  Aufgabe g e -  

s t e l l t ,  e in  B eschre ibungssystem  zu k o n s t r u i e r e n ,  das 

e in e  Synthese  d e r  synchronen und d e r  d iachronen  B e s c h re i -  

bung des r u s s i s c h e n  Akzentssystem s e rm ö g l ic h t .  Als g rund-  

leg en de  Forderungen h a t t e n  w i r  damals f e s t g e s t e l l t ,  daß 

d ie  B eschre ibung a l l e  Fakten  g le icherm aßen  b e rü c k s ic h -  

t i g t  und n i c h t  von v o rn e h e re in  mit  dem B e g r i f f  der  "Aus- 

nähme" o p e r i e r t .

Im zw eiten  K a p i t e l  haben w ir  dann d ie  A rbe i ten  GARDS3 

sowie e i n i g e r  a n d e re r  F o rsch e r  a n a l y s i e r t .  Dabei h a t  s i c h  

e rg eb en ,  daß der  F l e x io n s -  und d e r  D e r iv a t io n s a k z e n t  in 

der  Beschreibung g e t r e n n t  werden müssen, daß es s in n v o l l  

i s t ,  in a k z e n to lo g isc h e n  A rb e i te n  den A b le i t u n g s b e g r i f f s  

a l s  Grundlage der  Beschre ibung der  Wortbildung zu wählen 

(und n i c h t  den M orphem begriff) ,  und daß g le icherm aßen 

e in e  " a f f i x o r i e n t i e r t e wie auch e ״ in e  " w u r z e l o r i e n t i e r t e "  

Analyse möglich i s t .

Im d r i t t e n  K a p i t e l  haben w ir  u n se r  Verfahren  genauer 

d a r g e s t e l l t .  Dabei s tan d  zu n ä ch s t  d i e  D e f i n i t i o n  e in e s  

A b l e i t u n g s b e g r i f f s  im Vordergrund,  d e r  von einem Prim at  

der  formalen  Ebene a u s g e h t  und der  f ü r  d ie  Beschreibung 

des Akzents besonders  g e e ig n e t  i s t .  Nachdem w ir  d ie  Be- 

S c h re ib u n g  des W ortb i ldungssys tem s s k i z z i e r t  h a t t e n ,  

s ind  w ir  zu r  e i g e n t l i c h e n  A kzen tbeschre ibung  übergegan-  

gen .  Ausgehend von d e r  Hypothese ,  daß zwischen W o r tb i l -  

dung und Akzent e in  Zusammenhang b e s t e h t ,  haben w ir  den 

zur  Beschreibung d e r  W ortbildung verwendeten B eg r i f f e n  

a k z e n to lo g i s c h e  Ä q u iv a len te  zu g e o rd n e t .  Anhand d i e s e rTilman Berger - 9783954792375
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ak zen to lo g isch en  B eg r i f f e  haben wir d ie  Beschreibung 

des D e r iv a t io n s a k z e n ts  in mehrere k l e i n e r e  Aufgaben z e r -  

l e g t ,  de ren  w ic h t ig s t e  d ie  ak z e n to lo g isc h e  K l a s s i f i z i e r u n g  

d er  u n a b g e le i t e t e n  Wörter i s t .  Für d i e s e  Aufgabe haben 

w ir  s c h l i e ß l i c h  ein s p e z i e l l e s  m ono the t isches  K l a s s i f i -  

k a t io n s v e r f a h re n  e in g e f ü h r t .

Im v i e r t e n  K ap i te l  haben wir s c h l i e ß l i c h  d ie  E rgebnis-  

se d e r  Akzentanalvse d a r g e s t e l l t ,  e in g e s c h rä n k t  au f  den 

B ere ich  d e r  von S ubs tan t iven  a b g e l e i t e t e n  Werter.  H ier-  

an sc h lo s s e n  s i c h  Überlegungen zum V e r h ä l t n i s  von F le -  

x io n s -  und D er iv a t io n sak zen t  sowie e in e  Typologie der  

W ortb i ldungsm odelle .  Abschließend haben w ir  e in ig e  Cha- 

r a k t e r i s t i k a  des heu t igen  ru s s is ch en  Akzentsystems h e r -  

a u s g e a r b e i t e t ,  zu denen auch zwei a u f f ä l l i g e  Asymmetrien 

im System gehören. Diese C h a r a k t e r i s t i k a  l a s s e n  s ic h  

auch d iach ron  i n t e r p r e t i e r e n .
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T U R V E R Z E I C H N I S

( ־  Akademiegrammatik von 1952)
Grammatika russkogo jazyka .  I .  F o n e t ika  
i  m o r fo lo ģ i ja .  Pod re d .  akad. V. V. Vino- 
g radova .  Moskva.

(= Akademiegrammatik von 1970)
Grammatika aovremennogo ruaakogo l i t e r a t u r -  
nogo jazvka .  Pod r e d .  N. J u .  Svedovoj.
Moakva.

(= Akademiegramraatik von 1980)
R usskaja  grammatika. I .  Fonet ika ,  F o n o lo g i j a ,  
Udarenie ,  I n t o n ā c i j ā ,  S lovoobrazovanie ,  Mor- 
f o l o g i j a .  Pod r e d .  N. J u .  ?vedovoj .  Мозкѵа.

G.,  LEHFELDT, W.
Allgemeine Sprachty p o lo g ie .  P r in z ip i e n  und 
Meßverfahren. München.

M.
Word formation in g e n e ra t iv e  grammar. Cam- 
b r id g e ,  Мазз.

I

U rs la v ls c h e  Grammatik. Einführung in das 
v e rg le ic h en d e  Studium d e r  s la v is c h e n  S p ra -  
chen. I .  E in le i tu n g  -  L au t le h re .  H e id e lb e rg .

R. I .
Udarenie v sovremennom гиззкот l i t e r a t u r n o m  
ja z y k e .  Moskva.

Ruaskoe l i t e r a t u r n o e  p ro iz n o s e n ie .  Moskva.

O r fo è p ic e s k i j  s lovar*  russkogo ja z y k a .  P ro -  
i z n o s e n ie ,  u d a re n ie ,  grammaticeakie formy.
Pod. r e d .  R. I .  Avanesova. Moskva.

R. I . ,  0ŽEG0V, S. I .
Russkoe l i t e r a t u r n o e  p ro izn o se n ie  i  u d a r e n i e .  
S lovar* -  sp ravocn ik .  Pod r e d .  R. I .  Avanesova 
1 S. I .  Ozegova. Moskva.

L I T E R A

AG 1952

AG 1970

AG 1980

ALTMANN,
1973

ARONOFF,
1976

ARUMAA,
1964

AVANESOV,
1955

19725

1983

AVANESOV,
1960
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A.
R o s s i j s k a j a  grammatika Antona A lekseeviča  
Barsova. -  Podgotovka t e k s t a  i  t e k s t o l o g i -  
č e s k i j  kommentárig M. P. Tobolovoj.  Pod 
r e d a k c i e j  i  3 p re d is lo v ie m  В. A. Uspenskogo. 
Мозкѵа.

H. H.
R u ss isc h -d e u tsc h e s  Wörterbuch. B e r l in .

V erg le ichendes  A c c en tu a t io n s s y s tera nebst  
e in e r  gedrängten D a r s te l lu n g  d e r  grammati- 
sehen Übereinstimmungen des S a n s k r i t  und 
G r ie c h isc h e n .  Beri in .

M.
Z lo žen ia  imienne w języku ro sy jsk im  i  p o i -  
skim. Studium konfron ta tyw ne .  Warszawa -  
Wrocław.

N a c e r tan ie  s l a v j a n s k o j  a k c e n t o l o g i i .  Sankt-  
p e te r b u rg .

(» ïu d o v s k i j  Novyj Zavet)
Novyj Zavet Gospoda Nasego I i s u s a  C h r i s t a .  
Trud s v j a t i t e l j a  A l e k s i j a ,  m i t r o p o l i t a  Mos- 
kovskago i  v s e j a  R us i .  Moskva.

•

S t r e s s  Assignment in R uss ian .  Sdmonxon.

•

The S t r e s s  o f  the Russian  Short  A d jec t ive  
(A D iachron ic  S tu dy ) .  Columbia U n iv e r s i ty .

Fragment p r a s l a v j a n s k o j  akcen tno j  sis temy 
(Formy-enclinomena v a o r i s t e  i - g l a g o lo v ) .  
Sovetskoe slav.janoveden i e « 6, 66 -  77.

A k cen to lo g i j a  i  s lov o ob razov an ie  v s l a v j a n -  
skom. S lav janskoe  ja z v k o z n a n ie t 148 -  224.

BARSOV, A. 
1981

BIELFELDT,
197615

BOPP, F. 
1854

BLICHARSKI,
1977

BRANDT, R. 
1880

brz
1892

COATS, H. В 
1976

COHEN, G. L 
1971

DYBO, V. A. 
1968a

1968b
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S re d n e b o lg a rs k ie  t e k s t y  как i s t o c n i k  d i j a  
r e k o n s t r u k c i i  p ra s la v ja n s k o g o  u d a r e n i j a  
(P ra e s e n s ) •  Voprosy , ļazv k ozn an i ja . 3* 82 -  101.

D revnerussk ie  t e k s t y  как i s t o í n i k  d i j a  re k o n -  
s t r u k c i i  p r a s la v ja n sk o g o  u d a r e n i ļ a  (P rae sen s )«  
Voprosy jazvk ozn an l . ļa . 6, 114 -  122.

Zakon V a s i l ״ eva-Dolobko i  a k c e n t u a c i j a  form 
g l a g o la  v drevnerusskom i  s rednebolgarskom . 
Voprosy . ļazvk oznan i ja« 2, 9 3 - 1 1 4 .

0 f razovych  m o d i f ik a c i j a c h  u d a r e n i j a  v p r a -  
s lav janskom . Sovetakoe s i  avj  an о ved en ie  6,
77 -  84.

Akcentnye t i p y  p re z e n s a  g la g o lo v  в ± v 
korne v p ra s lav jansk om .  Voprosv jazvkozna-  
nl.1a. 4, 68 -  79.

R e k o n s t ru k c i ja  u d a r e n i j a  1 - p r i c a s t i j a  o t  
g la g o lo v  na -n £ -  i  -_i- v p ras lav janskom  
( ju z n o s l a v j a n s k i e  i  v o s to č n o s la v ja n s k ie  
akcentnye s i s t e m y ) .  I s s l e d o v a n i j a  po se rb o -  
chorvatskomu ja z y k u « Moskva, 86 -  104.

Opyt r e k o n s t r u k c i i  s is tem y  p r a s l a v j a n s k ic h  
akcentnych  paradigm. A v to r e f e r a t  d o k to rsk o j  
d i s s e r t a c i ! .  Moskva.

S la v j a n s k a j a  a k c e n t o lo g i j a .  Opyt r e k o n s t r u k -  
c i i  s is tem y akcen tnych  paradigm v p r a s l a v j a n -  
skom. Moskva.

N. A.
Udarenie v sovremennom russkom ja z y k e .  Moskva.

. J .
The Case f o r  Case. Smmon Bach, R obert  T. Harms 
( e d . ) :  U n iv e r sa i s  in L i n g u i s t i c  Theory. New 
York, 1 -  88.
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F. p.
Razbor s o c i n e n i j a  G. K. U l* janova:  "Z n a cen i ja  
g l a g o l f nyeh ôsnov v l i to v s k o - s la v ja n s k o m  j a -  
zykS. I  S as t* :  Osnovy, o b o z n a č a ju š č i j a  r a z -  
l i c i j a  po zalogam. Varsava,  1891. -  I I  č a s t ״ : 
Osnovy, o b o z n a č a ju š č i j a  r a z l i c i j a  po vidam. 
Varsava, 1895."  Sbornlk  O t d e l e n l j a  russkago 
jazvka  Í  s l o v e s n o s t i  Im pera to r s k o j  akademii 
nauk . 64, 11, 1 -  149.

Pour une t h é o r i e  de l ' a c c e n t u a t i o n  r u s s e .  
S l a v i a . 34, 529 -  559.

A ccen tua t ion  e t  m orphologie .  Ia  1 i n g u l s t l q u e ,
2, 25 -  39.

L 'a c c e n t .  P a r i s .

L 'é v o lu t io n  de l ' a c c e n t  r u s s e :  quelques  t e n -  
denc e s .  C ah iers  de L i n g u i s t i q u e , d *Orien ta-  
l l sm e  e t  de S l a v i s t i a u e . U n i v e r s i t é  de P ro-  
vence ( A i x - M a r s e i l l e ) , 71 -  91.

H i s t o i r e  de l ' a c c e n t u a t i o n  s l a v e .  I f I I .  P a r i s .

Ordre l i n é a i r e  e t  dépendance sy n tax iq u e :  con- 
t r i b u t i o n  à une t y p o lo g ie .  B u l l e t i n  de l a  So-  
c i é t é  de L in g u i s t i q u e  de P a r i s . 73, 1 * 26.

Modèle de d e s c r i p t i o n  de l ' a c c e n t  r u s s e .  Bui-  
I e t i n  de l a  S o c ié t é  de L in g u is t iq u e  de P a r i s . 
73, 367 -  400.

Grammaire r u s s e .  I .  Phonolog ie  -  Morphologie. 
P a r i s .

L 'a c c e n t  du verbe  s e r b o - c r o a t e :  E ssa i  d 'a n a -  
l y s e  b isy n ch ro n iq u e .  Revue des é tu d e s  s l a v e s , 
L U I ,  3. 381 -  402.

M.

P r in c ip y  p o s t r o e n i j a  m o r fo lo g ič e sk o j k l a s s i f i -  
k a c i i  s l o v .  Trudv 0ס ru  s sk 0.1 _i s lav . lanskoļ 
f i l o l o g i i  XXIII, S e r i . la  1 i n g v l s t i c e s k a . ļ a .
T a r tu ,  64 -  93.
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A.
Oblomov. Leningrad*

F i l o l o g i c e s k i j a  r a z y s k a n i j a  (1852 -  1892)•
Pod r e d .  p ro f •  К• J a •  G rota•  S • -P e te rb u rg •

The A ccen tua t ion  o f  R uss ian  Words. Language.
49, 2, 312 -  348.
I

A Course in Modern L i n g u i s t i c s .  New York.

V. M.
Imennaja a k c e n t u a c i j a  v b a l t i j a k o m  i  s l a v j a n -  
skom. Moskva.

Wortbildung und i h r e  M odel l ie rung  anhand des 
s e rb o k ro a t ia c h e n  V e r b a lb e re ic h e s .  Wiesbaden•

W ortb i ldungatyp  und W ortbildungsmodell•  
S can d o -S la v lc a « 22, 139 -  151.

S o v e t ru s s i s c h e  W o r tb i ld u n g s th o e r ien  zur  Ab- 
l e i t u n g  oder  M o t iv a t io n .  Wiener S l a v i s t i s c h e s  
Jah rb u c h . 23, 158 -  179•

B e g r i f f l i c h e s  und M ethodisches zu r  Motiva- 
t io n  in d e r  s la v ia c h e n  W ortb ildung.  L ln g u i -  
3t i s c h e  B e r i c h t e . 54, 36 -  43.

W o r tb i ld u n g sn es t ,  W o r tb i ld u n g s re ih e ,  W o r tb i l -  
d ungsfe ld  und W o r tb i ld u n g s v a r ia t io n  (Ein B e i-  
t r a g  zur  s o w je t ru s s i s c h e n  W o r tb i ld u n g s th e o r i e ) .  
Z e i t s c h r i f t  f ü r  s l a v i s c h e  P h i l o l o g i e ,  40,
265 -  284.

Die Lehre vom r u s s i s c h e n  Accent.  Mit R ücks ich t  
a u f  d i e  A ccen tua t ion ssy s tem e  verw andter  S p ra -  
chen. B e r l in .
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Die K la s s i f i z i e r u n g  der ru ss ischen  Verben - 
Ein a l t e s  Problem und ein neuer Lösungsvor- 
schlag .  I n t e r n a t io n a l  Review o f  Applied Lin■ 
g u l s t i e s  ln Language Teaching. XVII, 1 -  59.

"Wortarten" a l s  k l a s s i f i k a to r i s c h e s  Problem 
der d esk r ip t iven  Grammatik. H is to r i s c h e  und 
system atische Untersuchungen am B e isp ie l  des 
Russischen. München.

. ,  HALLS, M.
Towards a Reconstruction  o f  the Indo-European 
Accent. Larry M. Hyman ( e d . ) :  Stud ies  in S t re s s  
and Accent. Southern C a l i fo rn ia  Occasional 
Papers in L in g u is t i c s ,  4, 209 -  238.

0 ko leban ijach  ud a ren i ja  v russkom l i t e r a t u r -  
nom jazyke. I .  Odnosloznve imena s u s c e s t v i t e l ״ -  
nye. Annuaire de 1 1 In 3 1 i tu t  F in la n d a is  d 1 Studes 
S o v ié t iq u es . Supplément du N0 . 1. H e ls in k i .

Der Wortakzent der  ru ss ischen  S c h r i f t s p ra c h e .  
Heidelberg.

V.
Nadstrocnye znaki " s i ly "  v ru ssk o j  o r f o g r a f i c e -  
skoj t r a d i c i i .  Vostočnoslavļansk ie  Дагукі. 19- 
t o cn ik l  dl .ja ich l z u c e n i j a . Moskva, 228 -  257.

Znaki u d a re n i ja  i  nadstrocnye znaki v ru ssk ich  
rukop is jach  1 4 - 1 5  vv. Metodlceskoe posoble po 
oplsani.ju slav.ļanskich rukopise.1 dl.ļ a  Svodņpgo 
ka ta loga  rukopise.1. chran^ascichs .la  v SSSR.
Vyp. 1, Moskva, 115 -  131.

Nadstrocnye znaki v russkoj  o r f o g r a f i c e s k o j 
t r a d i c i i .  "Vremena" i  "duchi" .  I s t o c n i k i  po 
l s t o r i i  russkogo jazyka. Moskva, 60 -  74.

GRIGORIJ
0 Rossi! v ca rs tvovan ie  Alekse.ia M ichajlov iča .  
Text and Commentary. Edited with  a commentary 
by A. E. Pennington. Oxford.
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J .
L 'a c c e n tu a t io n  des  langues  indo -eu ropéennes .  
Krakow.

S is tem a russkogo u d a r e n i ļ a .  Očerkl  po , l in g -  
v i s t i k e . Moskva, 436 -  444•
( z u e r s t  1946 i n :  Naukovi гаруэку Lyv i v s >koho 
Deržavnoho UnI v e r s y t e t u  im. I v .  F ranka , I I I ,

Formenbildung des r u s s i s c h e n  Verbs. Versuch 
e i n e r  a n a ly t i s c h - s y n  t h e t i s c h - f u n k t i o n e i l e n  
Beschreibung d e r  P r ä s e n s -  und d e r  P r ä t e r i -  
tu m flex io n .  München.

(R e z . : )  V. S t ra k o v â :  Rusky p f izv u k  v pire- 
h led ech  a k om en tá r ich .  P raha ,  1978. Russian 
L i n g u i s t i c s . 5, 191  -  193•

Zur Behandlung des  F le x io n s a k z e n t s  in der  
"Grammaire ru s s e "  von Paul  Garde. Die Veit 
d e r  S laven . XXVII, 2, 321 -  332.

, BERGER, T.
К r e k o n s t r u k c i i  d r e v n e ru s s k o j  ak cen tn o ļ  
s i s tem y .  Russian L i n g u i s t i c s . 8 ,  1 -  16. 
(d e u tsc h e  Passung: Zur R eko ns truk t io n  des 
a l t r u s s i s c h e n  Akzentsysteras .  Wiener S law i-  
a t i s c h e r  Almanach,  13, 141 -  160.

i .

R o s s i j s k a j a  grammatika M icha j la  Lomonosova 
L e ip z ig .  (Nachdruck d e r  Ausgabe von 1755,
San к tpe  t  e r b ü rg )

Russk ie  d e r iv a c io n n y e  s u f f i k s y .  Uppsala .

V.
К voprosu 0 k r i t e r i j a c h  n a p r a v l e n i j a  s lo v o -  
o b r a z o v a te l ’ no j  m o t iv i r o v a n n o s t i .  L in g u l -  
s t l s c h e  A r b e i t s b e r i c h t e ,  2267  - .״ 57 
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A k c e n to lo g iče sk ie  problemy einchronnogo 
s lo v o o b ra z o v a n i ja  v sovremennom rusakom 
jazy k e .  Slav.ļangkoe i  balkanakoe jazykozna-  
n i e . Problemy m o r fo n o lo g i i« M03kva174 ״ -  
197.

F o n e t ik a  i  o r f o g r a f i j a  -  dva podchoda к 
p o s t r o e n i j u  g lu b in n o j  m o rfo lo g i i  russkogo 
Jazyka.  Russian L i n g u i s t i c s . 1, 123 -  136.

A.
0 nekotorych  t i p a c h  z n a c e n i j .  0 .  S. Achma- 
nova, I .  A. Mel*čuk, E. V. Paduceva, R. M. 
Frumkina: 0 tocnych metodach i s s led ov an I j a  
j a z y k a . Moskva, 33 -  39.

S evera l  types  o f  l i n g u i s t i c  meanings. 0 .  S. 
Akhmanova e t  a l . :  Exact Methods in L in g u i s t i c  
R esea rch . Berke ley  -  Los Angeles, 36 -  43.

К p o n j a t i j u  s lo v o o b ra z o v a n i ja .  I z v e s t l j a  
Akademii Nauk SSSR. Ser 1.1 a l i t e r a t u r y  1 
ja z v k a . 4, 352 -  362.

Ob o p r e d e l e n i i  b o l* se j /m e n * se j  smyslovoj 
s l o z n o s t i  p r i  s lovoo b razov a te l*n ych  otno- 
á e n i j a c h .  I z v e s t  i l a  Akademii Nauk SSSR.
S e r i  j a  l i t e r a t u r y  i  Jazyka. 2, 126 -  135.

К probleme vybora o p i s a n i j a  p r i  need in e tv en -  
n o s t i  m o rfo lo g ič e sk ic h  r e s e n i j .  F one t ika . 
f o n o l o g i j a . grammatika. К semi d e s j a t l i e t I j u  
A. A. Reformatskogo,  Moskva, 211 -  220.

Grammatical meanings in i n t e r l i n g u a s  fo r  
au tom at ic  t r a n s l a t i o n  and the  concept of 
g ramm atica l  meaning. V. Ju .  Rozencvejg: 
Machine T ra n s la t lo n  and Applied L in g u is t  i c s .
I .  F r a n k f u r t ,  95 -  113.

M.
Voprosy m orfo log iceskogo  a n a l i z a  ( p r o j a v le -  
n i e  v y d e l im o s t i  morfem v der ivac ionnych  
p r o c e s s a c h ) . Warszawa.

1981

MARVAN, J .  
1974

MEL'ČUK, I .  
1961

1963

1967

1969

1971

1974

MICHAJLOV,
1976

Tilman Berger - 9783954792375
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:32:28AM

via free access



00060829

•  369 •

NACHTIGALL, R.
1922 Akzentbewegung in d e r  r u s s i s c h e n  Formen-

und W ortbildung. I .  S u b s ta n t iv e  a u f  Kon- 
son an ten .  H e id e lb e rg .

NEWEKLOWSKY, G.
1975 ( R e z . : )  V. A. Red’ k i n :  A k c e n to lo g i ja  зоѵге-

mennogo russkogo l i t e r a t u r n o g o  jazv k a .  Mosk- 
va 1971. L i n g u i s t i c s . 152, 118 -  127.

NICHOLSON, J .  G.
1968 Russian Normative S t r e s s  N o ta t io n .  M ontrea l .

NIDA, E. A.
1949 Morphology. The D e s c r i p t i v e  A n a ly s is  o f

Words. Ann Arbor.

NONNSNMACHER-PRIBI&, E.
1961 Die b a l t o s l a v i s c h e n  Akzent-  und I n t o n a t i o n s -

V e r h ä l t n i s s e  und i h r  q u a n t i t a t i v e r  Reflex  
im S lo v ak isch en .  Wiesbaden.

0ŽBG0V, S. I .
1949 Slovar* russkogo ja z y k a .  Moskva, ( z i t i e r t

nach 19729 )

PANZER, B.
1975 S t ru k tu re n  des R u ss isc h en .  Eine Einführung

in d ie  Methoden und E rgebn isse  der  d e s k r i p -  
t iv e n  Grammatik. München.

PAWLOWSKY, I ר.
1879 R uss isch -D eu tsch es  Wörterbuch. Riga -  L e ip z ig .

PLANK, F.
1981 Morphologische ( I r - ) R e g u l a r i t ä t e n : Aspekte

d e r  W o r t s t ru k tu r t h e o r i e .  Tübingen.

1985 Movierung m i t t e l s  P r ä f i x  -  warum n i c h t?
(B e i t r ä g e  zu r  V ere rb u n g s leh re ,  2 ) .  L lng u i-  
s t i s c h e  B e r i c h t e . 97, 252 -  260.

PROKOPOV1Ï-ANTONSKIJ, A. A.
1812 Zamečanija о russkom u d a r e n i i .  Trudy Obsče-

s t  va ! ; ]u b i t e le  ,1 Ros ?1,1 sko.1 s l o v e s n o s t i . IV,
71 -  77.
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Untersuchungen гиг Entwicklung d e r  Nominal- 
Romposition im Russischen s e i t  1917. München.

Zur M orpholog is ie rung  des ru ss ischen  Verbal-  
a k z e n t s .  H. Jachnów (H rs g . ) :  S l a v i s t i s c h e  
L i n g u i s t i k  1977. R e fe ra te  des  I I I . Kon stan ze r  
S l a v i s t i s c h e s  Arbei t s  t r e f fens  Bochum 27. 9.
-  29. 9• 1977. 142 -  190.

Zur neueren so w je t isch en  W ortb ildungslehre .
H. Jachnów ( H r s g . ) :  Handbuch des R u ss is te n . 
Wiesbaden, 103 -  142.

A.
S is tem a u d a r e n i j a  s u f f i k s a l * nych polnych 
p r i l a g a t e l ’ nvch v sovremennom russkom jazyke .  
Ucenve z a r i s k  i  I n s t i t u t a  slav.janoveden Н а .
23, 204 -  211.

К akcen to log i íe skom u zakonu Chartmanna. 
K ra tk ie  soobsc^n l i a  I n s t i t u t a  31av jan0vede-  
n 1.1 a . 41, 45 -  67.

Imennoe u d a re n ie  v  з о ѵ г е я е п п о т  russkom j a -  
zvke. Ѵоргозу kul» tu rv  r e c i ,  5, 112 -  127.

Ob akcentnvch  so o tn o se n i ja c h  imeni i  g lago la  
v зоѵтегаеппот ru9skom l l t e r a t u m o o  ja2yke. 
Ѵоргозѵ Jazvkoznanl . ļ a ־ 117 111 ,3 , .

A k c e n to lo g i ja  sovremennogo r u s 9kogo jazyka .  
(Posobie  d l j a  u c f i t e l e j ) .  Moskva.

S la v i s c h e  A kzen tu a t io n .  I .  V o rh is to r i sch e  
Z e i t .  Wiesbaden.

F.
A ccen tua t ion  l i t u a n i e n n e .  Anzeiger fü r  indo-  
germanische Sprach-  und Altertumskunde. 6t 
157 * 166.

Course de L in g u i s t i q u e  Générale .  Edit  par  
C har les  B a l lv f A lb e r t  Sechehay®. P a r i s .
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SINJAGIN, : .  I .
1974• Wörterbuch d e r  B io lo g ie  R u ss isch  -  Deutsch .

Hrsg. von I .  I .  S i n j a g i n ,  N. F. Paßchin 
(=« P a s c h in ) ,  S. W. Lebedewa ( -  Lebedeva),
0 .  I .  Tsch ib issow a (* S i b i s o v a ) .  L e ip z ig .

SMOTRYÒKYJ» MSLETIJ
1974 Hrammatiki S l a v e n s k i j a  P ra v i ln o e  Syntagma.

J e v j e  1619. Hrsg. von Olexa H orba tsch .  
F r a n k f u r t .

SNEATH, P. H. A.,  SOKAL, R. R.
1973 Numerical Taxonomy. The P r i n c i p l e  and P ra c -  

t i c e  o f  Numerical C l a s s i f i c a t i o n .  San Fran-  
c i s c o .

SSRUa
1950ff .  Slovar* sovremennogo russkogo l i t e r a t u r n o g o  

ja z y k a .  I -  XVII. Moskva -  Leningrad .

STANG, C.
1957 S lavo n ic  A cc e n tu a t io n .  Oslo.

STRAKOVA, 7.
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S LAVI S TI S CHE BEI TRAGE
( 1 9 8 5  -  1986)
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S l a v i s t i s c h e  L i n g u i s t i k  1 9 8 5 .  R e f e r a t e  d e s  X I .  K o r .s tan zer  
S l a v i s t i s c h e n  A r b e i t s t r e f f e n s  I n n s b r u c k  IO. mit 1 2 . 9 .  
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