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Verben im Russischen. ln : AzfSlPh 3 (1969). S. 26 - 8ל.

Trost, K.: Perfekt und Konditional im Altkirchenslavischen. 
Wiesbaden 1972• (Bibliotheca Slavica).
(zitiert: Trost, Perfekt).

Trost, K.: Untersuchungen zur Ubersetzungstheorie und
-praxis des späteren Kirchenslavischen• Die Abstrakta 
in der Hexaemeronübersetzung des Zagreber Zbornik von 
1469. München 1978• (Forum Slavicum. 43).

Tschizewskij! D.: Geschichte der altrussischen Literatur. 
Frankfurt/M. 1948•

Baroque• 1s-Gravenhage 1960. (Slavistic Printings and 
Reprintings. 12).

Tschizewskij, D.: Abriß der altrussischen Literaturgeschichte. 
München 1968• (Forum Slavicum. 9).

Tschizewskij, D.: Vergleichende Geschichte der slavischen 
Literaturen• Bd. I: Einführung• Anfänge des slavischen

i russiske middelaldertekster• Med tysk resume

, D.: History of Russian 
k Century to the End of the

öizevskij, D. = Tschizewski 
Literature• From the 11
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Schrifttums bis zum Klassizismus. Berlin 1968. (Sammlung
Göschen. 1222/1222a).

f  оTschizewskij, D.: Russische Geistesgeschichte. München 1974.
(Kritische Information. 18).

Unbegaun, B.: La langue russe au XVIe siècle (1500 - 1550).
I: La flexion des noms. Paris 1935• (Bibliothèque de 
l'institut français de Leningrad. 16).

Unbegaun, B.: Les relations vieux-russes de la prise de 
Constantinople. Iņ: RES 9 (1929)• S. 13 38 ־.
(zitiert: Unbegaun, RES).

Vaillant, A.: Grammaire comparée des langues slaves.
Tome 1: Phonétique. Lyon - Paris 1950.
Tome 2: Morphologie. Lyon - Paris 1958.
Tome 3: Le verbe. Paris 1966.
Tome 4: La formation des noms. Paris 1974.
Tome 5: La syntaxe. Paris 1977.

Vinogradov, V. V.: Izsl?dovaniJa v oblasti fonetiki severno- 
rueekago narecija. Ocerki iz istorii zvuka 'é' v severno- 
russkom narecii. In: I2V״ ORJaS 24 (1919» gedruckt 
1923), kn. 2. S. 188 - 348.

Wipper, R. J. = Vipper, R. Ju.: Iwan Grosny. M. 1947•
(= aus dem Russischen übertragen nach der 
3• Auflage M. 51947).

Vondrak, W.: Altkirchenslavische Grammatik. Berlin ^1912•
Vondrak, W.: Vergleichende Slavische Grammatik.

22. Band: Formenlehre und Syntax. Göttingen 1928.
van Wijk, N.: Die sog. Verba iterativa und die Bezeichnung 

wiederholter Handlungen im Aksl. In: Indogermanische 
Forschungen 45 (1927). S. 100 - 104.

Weinauer, G.: Die Anwendung des Konditionalis im Altkirchen־ 
.slavischen. Masch.-Diss. Göttingen 1951•

Winter, E.: Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine 955 ־ 
1939• Leipzig 1942.

Winter, E.: Rußland und das Papsttum. Teil 1: Von der
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Christianisierung bis zu den Anfängen der Aufklärung• 
Berlin I960. (Quellen und Studien zur Geschichte Ost- 
europas• Band VI, Teil I).

Wittram. R.: Baltische Geschichte. Die Ostseelande Livland, 
Estland, Kurland 1180 - 1918. München 1954.

Zenkovsky, S. A. (Hrsg.): Aus dem alten Rußland. Epen, 
Chroniken und Geschichten. München 1968.

Zimin, A. A.: I. S. Peresvetov i ego sovremenniki. Ocerki
po istorii russkoj obscestvenno-politiceskoj mysli sere- 
diny 16 v. M. 1958.

Zimin, A. A.: Reformy Ivana Groznogo. M. 1960.
Zimin, A. A.: Opricnina Ivana Groznogo. M• 1964•
Zlatanova, R.: Die Struktur des zusammengesetzten Nominal- 

prädikats im Altbulgarischen. München 1976. (Slavisti- 
sehe Beiträge. 103)•
(zitiert: Zlatanova, Die Struktur).
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W ö r t e r b ü c h e r  und N a c h s c h l a g e w e r k e

Belorussko-russkl.ļ siovai. M. 1962.
Brückner, A.: Encyklopedia staropolska. (2 Bde.)

Warszawa 1939•
Brückner, A.: Słownik etymologiczny języka polskiego.

Kraków 1927. ND Warszawa 1970.
Dal1, V.: Tolkovyj siovai živogo velikorusskago jazyka.

(4 Bde.). SPb. - M. 41 9 2 .ND M. 1956 .י
Daum, E. - Schenk, W.: Die russischen Verben. Grundformen. 

Aspekte. Rektion. Betonung. Deutsche Bedeutung.
Mit einem Aufsatz ... von Prof. Dr. Rudolf Ruzicka.pLizenzausgabe München 1963 nach: Leipzig 1963•
(zitiert: Daum-Schenk, Die russischen Verben).

Gloger, Z.: Encyklopedja staropolska illustrowapa. (4Bde.). 
Warszawa 1900 - 1903״

Gruzberg, A. A.: öastotnyj slovar russkogo jazyka vtoroj po- 
loviny 16 ־ nacala 17 v. Perm 1974.

Pavlovskij, I. Ja.: Russko-nemeckij slovar.
Riga - Leipzig ^1911• ND Leipzig 1960.

Polnyj pravoslavnyj bogoslavskij ênciklopediceskij slovar.
(2 Bde.). SPb. (1913). ND London 1971.

Preobraženskij, A. G.: Êtimologiceskij slovar rueskago jazyka/ 
Preobrazhensky, A. G.: Etymological Dictionary of the 
Russian Language. New York 1951״

Pskovskij oblastnoj slovar s istoričeskimi dannymi.
Vyp. 1 - 3 (= von A bis "vzjatbsja"). L. 1967 1976 ־.

Sadnik, L. - Aitzetmüller, R.: Handwörterbuch zu den alt-
kirchenslavischen Texten. 1s-Gravenhage - Heidelberg 1955• 
(Slavistic Printings and Reprintings. 6).
(zitiert: Sadnik-Aitzetmüller, Handwörterbuch bzw. HWB).

Sadnik, L. - Aitzetmüller, R.: Vergleichendes Wörterbuch der 
slavischen Sprachen. Bd. 1 (A/В). Wiesbaden 1975.
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Stawski, F.: Słownik etymologiczny języka polskiego. Bd. 1 - 
Bd. 5f Heft 2 (= von A bis n%omn). Krakow 1952 - 1976•

Slovar russkogo jazyka 1 1 - 1 7  vv. Vyp. 1 - 4 (= von A 
bis "djafіпъ")• M. 1975 - 1977.

Slovnik jazyka 8taroslovenskeho. Lexicon linguae palaeo- 
slovenicae• Bd. 1 - Bd. 3, Heft 32 (= von A bis "pou- 
stynbm»")* Praha 1966 - 1977.

Słownik polszczyzny XVI wieku. Bd. 1 - Bd. 10 (= von A
bi8 "korzyść"). Wroclaw - Warszawa - Krakow 1966 1976 ־.

S/ownik staropolski. Bd. 1 - Bd. 7 (= von A bis "rozproszyć" 
WrocXaw - Warszawa - Krakow - Gdansk 1953 1977 ־.

Sreznevskij, I. I.: Materiały dija slovarja drevne-russkago 
jazyka po pismennym pamjatnikam. (3 Bde).
SPb. 1893 - 1903. ND M. 1958.
(zitiert: Srezn. I / II / III).

Ѵаашегt M.: Russisches etymologisches Wörterbuch. (3 Bde.). 
Heidelberg 1953 1958 ־.
(zitiert: Vasmer, REW I / II / III).

Fasmer, M. = Vasmer, M.: Êtimologiceskij slovar russkogo 
jazyka. (4 Bde.). M. 1964 - 1973.

T e x t a u s g a b e n

Povestb 0 prichozenii Stefana Batorija na grad Pskov.
Hrsg. V. I. Malysev. M. - L. 1952.

Povestb 0 vzjatii Cargrada turkami.
In: Russkie povesti 15 - 16 vv. Hrsg. M. 0. Skripil1• 
M. ־ L. 1958. S. 55 - 78.
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G e l e g e n t l i c h  herangezogene Q u e l l e n

Aleksandrija. Roman ob Aleksandre Makedonskom po russkoj 
rukopisi 15 v. Hrsg. M. N. Botvinnik, Ja. S. Lure und
0. V. Tvorogov. M. - L. 1 9 6 5.

Chronograf 1512 g. PSRL 22, 1 +2. SPb 1911.
Heidenstein. R.: Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Au- 

gusti libri XII. Frankfurt 1672.
(Die darin enthaltenen detaillierten Beschreibungen der 
Feldzüge Stephan Bathorys waren bereits gesondert 1584/85 
in Krakau erschienen unter dem Titel: Commentarium de 
bello Moscovitico. Diese Beschreibung wurde ins Russische 
übersetzt: Rejngol'da Gejdenštejna Zapiski 0 Moskovskoj 
vojne 1578 - 1 5 8 2. Perevod s latinskago. SPb 1889)•

Josephus Flavius: Istorija iudejskoj vojny Iosifa Flavija 
v drevnerusskom perevode.
Hrsg. N. A. Meščerskij. M. * L. 1958.

Kazanskaja Istorija. Hrsg. G. N. Moiseeva. M. - L. 1954.
Kurbskij, A. M.: Briefwechsel mit Ivan Groznyj.

Istorija velikago knjazja moskovskago. 
s. im Literaturverzeichnis unter: Fennell, J. L. I.

Litauische Chronik = Chronika litovskaja i žmojtskaja.
PSRL 32. M. 1 9 7 5.

Nestor-Chronik = Povest1 vremennych let. Öast' pervaja:
Tekst i perevod. Textbearbeitung: D. S. Ļichačev. über- 
Setzung: D. S. Ļichačev und B. A. Romanov. M. -L. 1950.

Nikon-Chronik = Patriarsaja ili Nikonovskaja letopis.
PSRL 9 ־־ 13נ  SPb. 1862 - 1 9O6 . ND M. 1965•
Herangezogen wurde vor allem PSRL 12.

Pskovskie letopisi. Hrsg. A. N. Nasonov.
Vypusk pervyj: M. - L. 1941. ND Düsseldorf - The Hague 1967 
Ѵуривк vtoroj: M. 1 9 5 5.

Skazanie о Матаеѵот poboišče.
In: Russkie povesti 15 16 ־ w .  Hrsg. M. 0. Skripil'.
M. ־־ L. 1 9 5 8. S. 16 - 38.

- 20 ־
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Staden« H. von: Aufzeichnungen über den Moskauer Staat.
Nach der Handschrift des Preußischen Staatsarchivs in 
Hannover hrsg. von 51itz_Egstein. Hamburg 1930. 
(Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde. 34. 
Reihe A. Rechts־ und Staatswissenschaften. Bd. 5).

Stefanit i Ichnilat. Srednevekovaja kniga basen po russkim 
rukopisjam 15 17 ־ vv. Hrsg. 0. P• Lichaceva und 
Ja. S. Lure. L. 1969״

Stepennaja kniga = Kniga stepennaja carskogo rodoslovija. 
PSRL 21, 1 +2. SPb. 1908 und 1913•
(zitiert: Step.kniga).

Voinskie povesti drevnej Rusi.
Hrsg. V. P. Adrianova-Peretc. M. - L. 1949•

Inhalt: PovesV 0 razorenii Rjazani,
Zadonscina,
Povesti ob azovskom vzjatii i osadnom 
sidenii v 1637 i 1642 gg.

(zitiert: Adrianova-Peretc, Voinskie povesti).
Letopiś po Voskresenskomu spisku.

PSRL 7. SPb. 1856. Prodolženie: PSRL 8. SPb. 1859•

- 21 -

V e r z e i c h n i s  der A b k ü r z u n g e n

1. Periodica, Zeitschriften, Reihen

Anzeiger für slavische Philologie.
Wiesbaden 1966 - 1972. Graz 1974 ff.
Archiv für slavische Philologie.
Berlin 1876 - 1929.
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.
Neue Folge. München 1953 1960 ־.
Wiesbaden 1961 ff.
Orbis. Bulletin international de documentation 
linguistique. Gembloux, Louvian 1952 ff.

AzfSlPh

AfSlPh

JbbfGO NF

Orbis
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Izvestija bzw. Sbornik
Otdélenija russkago jazyka i sloveenoeti 
Rossijskoj Imperatorekoj Akademii Каик. 

Izvestija Otdelenija ... SPb. 1896 ff. 
Sbornik " ... SPb. 1872 ff.
Polnoe sobranie rueskich letopieej.
SPb. 1841 ff. (Bd. 6 = 1841; Bd. 1 = 1872).
Revue des Études slaves. Paris 1921 ff.
Scando-Slavica. Kopenhagen 1955 ff.
Slavia. öasopis pro slovanskou filologii. 
Praha 1922 ff.
Die Sprache. Zeitschrift für Sprachwissen- 
schaft. Wien 1949 ff.
Trudy otdela drevne-russkoj literatury. 
Institut russkoj literatury. Ł. 1934 ff.
Die Welt der Slaven. Wiesbaden 1956 - 1971. 
Köln - Wien 1972 - 1976. München 1977 ff.
Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien 1950 ff. 
Zeitschrift für Slawistik. Berlin 1956 ff.
Zeitschrift für slavische Philologie.
Leipzig 1924 - 1950. Heidelberg 1952 ff.

ORJaSIzv.
Sbornik

PSRL

RES
Scando-Slavica
Slavia

Die Sprache

TODRL

WdSl

WSlJb
ZsfSl
ZsfSlPh

2. Ortsnamen

M. = Moskva L. = Leningrad
SPb. = Sankt Peterburg
Konstantinopel wird im laufenden Text К-pel abgekürzt.
Die Herkunft von Wort- und Textbeispielen wird (in Verbindung 
mit Seiten- und Zeilenangaben) durch folgende Sigla verdeut- 
licht: KP = Erzählung über die Einnaha• Konetantinopele

PS = Erzählung über die Belagerung Pleskaus
z.B. KP 77/12 heißt: K-pler Text S. 77, Zeile 12;

PS 41/15 heißt: Pleskauer Text S. 41, Zeile 15.
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3 ♦ Sonstige Abkürzungen

Neben allgemein üblichen Kürzeln (z.B. Kasus- oder Genuebe- 
Zeichnungen) verwende ich noch folgende Sigla, die zum großen 
Teil bekannt oder aber sofort verständlich sind:

altkirchenslavisch 
Aorist 
altrussisch 
betreffend(e)
Dativus absolutus
Handschrift(en)
indogermanisch
imperfektiv
Infinitiv
Imperfekt
Jahrhundert
kirchenslavisch
Partizip, -ien
Participium praesentis
Participium praeteriti
1-Partizip
Partizipial- (z.B.: Part.-Syntagma) 

perfektiv 
Perfekt 
Plural
Plusquamperfekt
polnisch
Präsens
Präsens historicum
russisch
Singular
ukrainisch
Verbum finitum
weißrussisch

aksl.
Aor., aor.*
altruss.
betr.
Dat.abs.
Hs., Hss. 
idg. 
imperf.
Inf.
Ipf., ipf.
Jh. 
ksl •
Part., Part.ien 
Part.prae3. 
Part.praet. 
1-Part.
Part.-

perf.
Perf. , pf.*

«Plur., pl. 
Plusqpf. 
poln.
Praes., p8.* 
Praes.hist. 
russ.
Sirig. , sg.* 
ukr.
Verb.fin. 
weißruss.

Die Schreibung mit Versalien (Praes., Sing. usw.) findet 
sich im laufenden Text; die Variante hingegen (ps., sg. 
usw.) wird bei Formbestimmungen verwendet - z.B. Akk.sg.f« 
Gen.pl.ntr. - Bei Bestimmungen von Verbformen fällt das r< 
dundante Zeichen für "Person" weg, so daß eine Verbform 
folgende Beschreibung haben kann: 2.sg.ps.; 3.pl.aor.
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־24 ־

V o r b e m e r k u n g e n

Was hat man sich unter dem Begriff 'Moskovitiecher Prunkstil 
des 16• Jahrhunderts* vorzustellen? Als etablierter Terminus 
erscheint er in keiner Literaturgeschichte; aber dem Kenner 
der russischen Literatur im 16. Jahrhundert ist sicher klar, 
daß dieser Begriff jene Stilrichtung umschreiben soll, die für 
Werke der offiziösen Literatur z šZ ś Ivans des Schrecklichen 
charakteristisch ist und die ihre Prägung dem Wirken des Me- 
tropoliten Makarij verdankt.
Dieser hatte, 1542 als Metropolit berufen, sogleich den Schutz 
des jungen, verwaisten Großfürsten übernommen, der als Werkzeug 
in den Händen sich befehdender Bojarencliquen eine schlimme 
Zeit hinter sich hatte. Gleichzeitig übte er als Erzieher Ivans 
den entscheidenden Einfluß auf dessen geistige Entwicklung, aus. 
Der Metropolit machte Vorstellungen zu selbstverständlichen Ma- 
ximen im Denken Ivans, die seit spätestens Iosif von Voloko- 
lamsk, vor allem seit den Formulierungen des Pleskauer1 Mönche 
Filofej in den führenden kirchlichen Kreisen beheimatet waren, 
die aber in die praktische Politik bisher noch keinen Eingang 
gefunden hatten: Es war dies die Idee von der Beerbung Kon-

1) Russ* ON 11Pskov11 wurde von den Kaufleuten der Hanse, von 
den Rittern des (Livländischen) Schwertbrüderordens, später 
des Deutschen Ordens als 'Pleskau' wiedergegeben. So nannte 
auch die deutsch-baltische Bevölkerung russ. "Pskov".
•Pleskau' reflektiert die altruss. Lautung "Ріьвкоѵъ", wie 
wir sie z.B. in der Laurentius-und in der 1. Novgoroder Chro- 
nik vorfinden - in den Pleskauer Chroniken begegnet meist 
die Schreibung "Pskovb", da die erhaltenen Hss. durchweg 
jüngeren Datums sind (die älteste Hs. stammt vom Ende des 
15. Jh.s - s. Pskovskie letopisi. Vyp. 1. Hrsg. A. Nasonov.
M. - L. 1941. ND Düsseldorf - The Hague 1967. S. LXIII).
Wenn wir die Bezeichnung 'Pleskau* verwenden, 80 geschieht 
dies in Analogie zu anderen Ortsbezeichnungen, wo ausländi- 
sehe und deutsche Namensformen nebeneinander existieren:
Wir sagen 'Moskau' etatt "Moskva", 'Warschau' statt "War- 
szawa", 'Prag* statt "Praha", 'Mailand* statt "Milano", 
'Neapel' statt "Napoli" uew. - Hiervon ist jene Problematik 
zu trennen, die zum Ausdruck kommt, wenn 'Breslau' statt 
"Wroclaw" gesagt, 'Straßburg' statt "Strasbourg" geschrie- 
ben wird.
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stantinopels (translatio imperii) nach dessen Eroberung durch 
die Türken 1453» als deren tiefere Ursache man die Union mit 
den römischen Häretikern (8. Synode von Ferrara und Florenz 
1438/39) sah - die Idee von Moskau dem Dritten Rom•
Es bedurfte eines machtvollen Herrschers, der dem hochmütigen
Anspruch, Moskau sei in die Nachfolge Roms und Konstantinopels
getreten und bilde nun das einzige wirklich christliche, d.h.
rechtgläubige Staatewesen auf Erden (= das Heilige Rußland),
hätte allgemeine Geltung verschaffen können. Die Kirche war
es nun, die durch Metropolit Makarijs Erziehungswerk an dem
jungen Grofürsten Ivan IV. dieser religiös-politischen Ideolo-2gie auch die notwendige politische Relevanz verschaffte 
die Krönung Ivans zum heiligen, von Gott gekrönten ("bogoven- 
caemyj”) Zaren (entspricht / * * C tA C lT ļ־) und Selbstherrscher 
("samoderzec" - entspricht ы у г г о к р іт & р ) war ein erster öf- 
fentlicher Schritt in diese Richtung; die spektakuläre Erobe- 
rung Kazańs paßte ebenso in dieses Konzept wie die spätere 
Einnahme Astrachans.^
Besonders gut ist das Wirken Metropolit Makarijs auf literari- 
schem Gebiet oder besser: im Bereich des religiös-politischen 
Schrifttums zu verfolgen. Hier sind jene Zentralisierungsbestre- 
bungen auf geistiger Ebene vorgezeichnet, die Ivan IV. später 
mit schrecklicher Konsequenz in der realen (Macht-) Politik 
nachvollzieht. So läßt Makarij, um eine repräsentative Acta 
sanctorum zu schaffen, die überall kursierenden Heiligenlegen- 
den Zusammentragen, überprüfen und - wenn sie der Tradierung 
für würdig befunden wurden - überarbeiten. Außerdem läßt er 
zahlreiche Wundertäter kanonisieren und auch für sie Viten an-

2) Entgegen früherer Auffassung besaß die Lehre von ,Moskau dem 
Dritten Rom' weder für Ivan III. noch für VasiliJ III. ir- 
gendwelche politische Relevanz - hierzu ausführlicher 
s.u., S. 42 f., Anm. 15•

3) Diese Ideologie von Moskau dem Dritten Rom und vom Selbst- 
herrechertum bewirkte in Rußland die unauflösliche Verbin- 
dung von religiösem und politischen Sendungsbewußtsein, be- 
wirkte das schnelle Zusammenwachsen von Selbstherrschaft 
und Orthodoxie, was wiederum recht bald zur Ausbildung je- 
ner spezifisch russischen, jener oft so demütigenden Form 
des Staatskirchentume führte.
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legen ־ so entstand die große Menäen-Sammlung ("Velikie fietłi 
Minei"). Auch die Chroniken werden entsprechend der neuen 
Staats- und Herrscherideologie umgestaltet - territoriale und 
nicht-moskaufreundliche Tendenzen werden eliminiert, hagio- 
graphische Passagen eingefügt; die russische, ja sogar die 
Weltgeschichte erscheint als auf Moskau hinführend dargestellt 
(z.B. "Voskresenskij" und "Nikonovskij svod"). Das gleiche 
gilt für das ״Stufenbuch' ("Stepennaja kniga carskogo rodo- 
slovija"), worin die panegyrische Darstellung der bedeutend- 
sten Pürstengestalten der Rus, die durch Auslassungen und Zu- 
sätze gleichsam zu Heiligengestalten emporstilisiert werden, 
in der Schilderung Ivans des Schrecklichen ihren absoluten 
Höhepunkt findet.
Diese Kombination von Historiographie, Propagierung einer 
stolzen Idee und hagiographischer Beschreibung von russischen 
Pürsten erfordert naturgemäß einen sehr gespannten, emotiona- 
lisierenden Stil - denn es geht in diesen Werken nicht so 
sehr um sachliche Information als darum, den Leser in eine er- 
habene Stimmung zu versetzen, die ihn zur Aufnahme Jener stol- 
zen Ideologie bereitmacht.
Der Stil dieser Werke wird denn auch in folgender Weise cha- 
rakterisiert: es handele sich um einen "pomphaften und preziö-4sen, mit Bildern stark überladenen Stil"; wir hätten es zu
tun mit einem "fast zum Selbstzweck übersteigerten schwer ge-
schmückten Stil, der den Gehalt völlig zurückdrängt und garсabsichtlich verdeckt". An anderer Stelle wieder ist die Rede

6 7vom 'Stil panegyrischer Rhetorik״, vom 'erhaben-feierlichen'
Оoder auch vom *hochtrabend-schwülstigen Stil', für den die

4) A. Stender-Petersen: Geschichte der russischen Literatur.
1. Bi. München 1357. S. 191•

5) D. Tschizewskij; Vergleichende Geschichte der slavischen 
Literaturen. Ba• 1: Einführung. Anfänge des slavischen 
Schrifttums bis zum Klassizismus. Berlin 1966. (Sama- 
lung Göschen. 1222/1222a). S. 91. 76) N. K. Gudzij: Istorija drevnej russkoj literatury. M• 1966. 
s: 535"! "etil' panegericeskogo vitijstva".

7) ebda., S. 338: "panegiriceski-torzestvennyj stil1*.
8) ebda., S. 340: "vysprennyj 8til,n.
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 allerdings epigonenhaft vergröbernde - Anknüpfung an den ־
emotionalisierenden Stil EpifaniJ Premudryje ("pietenie 810־

Qѵев") kennielchnend sei. Größe der einem Werk zugrundeliegen- 
den Idee «erde nun durch Größe des Umfangs, Schönheit des Stile 
werde durch hohle Rhetorik ersetzt. Den Autoren der Makarij- 
Schule sei eine Vorliebe für üppig-hochtrabende Wendungen ei-
gen.11 1Allee wirkt prunkhaft und überladen, zugleich aber

12 * auch sehr höliern und starr.1 Das Epitheton "pysnyj" scheint
mir einen, wenn nicht gar den wichtigsten Stilzug der von Me-
tropolit Makarij initiierten Viten- und Chronik-Kompilationen
zu benennen. Wir fanden "pysnyj" durch 1prunkhaft und überla-
den' wiedergegeben (s. Anm. 12), an anderer Stelle wurde
"pysnaja frazeoloģija" als 1 glanzvolle Redekunst, die al-
lerdinge übertrieben wirkt1 (8. Anm• 11) interpretiert;
wir selbst übersetzten hier: ,üppig-hochtrabende Wendungen1.
Für "pysnaja ritorika" fanden wir die Wiedergabe 1üppig-prunk-
volle rhetorische Gestaltung* angemessen.
Dieses Epitheton "pysnyj" hatten wir im Sinn, als wir uns - und 
damit kommen wir auf unsere einleitende Frage zurück - beim 
Versuch, die fragliche Stilrichtung zu benennen, für den Ter- 
minus *Prunkstil' entschieden, denn *Prunk-' scheint mir am

9) Gudzij, a.a.O., S. 346. D. S. Ļichačev: Razvitie russkoj 
Ti ־tera tury 10 - 17 vv.^Êpochi i stili. L. 1973• S. 135• 
Ļichačev spricht von "etiketnyj man'erizm" und meint da- 
mit die manieristische Anwendung eines bestimmten litera- 
rischen Klischees - nämlich eines Kanons von Stilmitteln, 
Kunstgriffen, die einen literarischen Stil charakterisie- 
ren - er nennt die Zeit: Ende 14./Anfang 15. Jh. = die 
Schaffenszeit Epifanijs. - Die Übersetzung 'etikettenhaf- 
ter Manierismus' oder י literarische Etikette' für "lite- 
raturnyj étiket" geht an der Sache vorbei - D. S. Licha- 
tschow: Russische Literatur und europäische Kultur des 
10. - 17. Jh.s. Aus dem Russischen übersetzt von Renate 
Franke.״Berlin 1977. S. 116. - Vgl. hierzu: D. S. Licha- 
čev: Poétika dyevnerusskoj literatury. L. 1967. Kapitel 
"Literaturnyj etiket" - S. 84 - 108.

10) Lichaåev, a.a.O., S. 135.
11) ebda., S. 135: "Ijubov' к pysnoj frazeologii". R. Franke 

übersetzt (Llchatschow. a.a.O., S. 116): 'ausgeprägte Lei- 
denschaft für glanzvolle Redekunst, die allerdings über- 
trieben wirkt'• An anderer Stelle verwendet Ļichačev 
(a.a.O., S. 137) auch das Epitheton "pompeznyj".

12) Übersetzung von R. Franke in: Lichatschow, a.a.O., S. 116;
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deutlichsten und knappsten jene Bedeutung zu umgreifen, die 
* 13"pysnyj" y im übertragenen Sinne hat: ,prächtig, prunkvoll,

14 15prangend; üppig1; 'üppig, vornehm, prunkvoll1; 'üppig;
hochmüthig, aufgeblasen; prachtvoll, prächtig, glänzend, 
prangend'.1^

Die vorliegende Arbeit nun ist aus dem Versuch hervorgegangen, 
an einem bestimmten Text systematisch zu überprüfen, ob jene 
Beschreibungen des Moskovitischen Prunkstils der Makarij- 
Schule wie z.B. jene von Stender-Petersen, Tschizewskij,
Gudzij oder Ļichačev zutreffen - bzw. wir wollten einmal un- 
tersuchen, was man sich konkret unter solchen Charakterisie- 
rungen vorzustellen hat. Bei den in den Literaturgeschichten 
zur Illustration vorgeführten Textstellen handelt es sich ja 
stets um sorgfältig ausgewählte Beispiele, die außerdem in 
den meisten Literaturgeschichten und Abhandlungen immer wie- 
derkehren - wie beispielsweise der endlose, hochtrabende Ti- 
tel der "Stepennaja kniga". Man kann sich kaum vorstellen, 
wie eine solche 1pompöse1 Sprache, ein solcher *pompöser' Stil 
(vgl. Ļichačev - s.o., Anm. 11) Uber einen längeren Text hin 
durchgehalten werden kann.

vgl. Ļichačev, a.a.O., S. 135: "Vse oceń pysno i vse oceń 
sucho i mertvo.״

13) vgl. Slovar sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka.
17 Bde. M. ־ L. 1950 - 1965. Bd. 11, Kol. 1805 f. 
"pysnost'" - Bedeutung 3: "velikolepie, roskoe', torzest- 
vennost', napyscennost'".
*Jçysnyj" - Bedeutung 3: "velikolepny j, roskosnyj, пару- 
scennyj , vysokoparny j*1.

14) H. H. Bielfeldt: Russisch-deutsches Wörterbuch.
Berlin 71970. [Veröffentlichungen des Institute für Sia- 
wistik. Sonderreihe Wörterbücher). S. 777 - Bedeutung 2.

15) M. Vasmer: Russisches etymologisches Wörterbuch. 3 Bde. 
Heidelberg 1953 - 1958. Bd. 2, S. 476.

ф16) I. Ja. Pavlovskijj Russko-nemeckij slovar.
Riga - Leipzig 1911כ• ND Leipzig 1960. S. 1346 - 
Bedeutung 1, 2 und 3.
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Als Grundlage für die geplante systematische Analyse schien
17mir ein eigenständiger, von einer Hand geschriebener Text

mittleren Umfangs am besten geeignet. Es bot sich die Er־
zählung über die Belagerung Pleskaus durch den polnischen
König Stephan Báthory (1581/82) an, die allgemein als Muster־

18beispiel für den manierierten Stil der Makari;)־Schule gilt.
Um die charakteristischen Elemente dieses Stils besser her־ 
ausarbeiten und demonstrieren zu können, zog ich einen Ver- 
gleichetext heran, dessen Entstehung in einen anderen Zeit- 
abschnitt fällt - in das letzte Drittel des 15. Jahrhunderts. 
Die Erzählung über die Eroberung Konstantinopels durch die 
Türken (1453), um die es sich handelt, eignet sich besonders 
deshalb für einen (kontrastiven) Vergleich, weil auch sie 
eine Kriegserzählung ist und auch sie aus der Perspektive 
der Verteidiger heraus die Bedrohung einer christlichen Stadt 
durch Heerscharen des Glaubensfeindes (dort der katholische 
König von Polen, hier der mohammedanische Sultan) schildert.
Infolge der vergleichenden Untersuchungen wurde ganz beson- 
dere deutlich, wie sehr die verschiedenen Beschreibungen des 
Makarij1 sehen Prunketils auch auf die Erzählung über die Be- 
lagerung Pleskaus zutreffen: eine große Rolle spielen bild- 
sprachliche Elemente - allerdings werden selten neue Vorstel- 
lungen evoziert, vielmehr variiert der Autor ganz bestimmte 
Bilder, die den Text leitmotivartig durchziehen: der viel- 
flüglige, giftspeiende, alles verschlingende Drache, der die 
Inkarnation des Bösen darstellt (= Stephan Báthory); die

17) Die bekannten, z.T. auch bereits genannten Monumentalwer- 
ke scheiden aus, weil sie gerade nicht von einer Hand ge- 
schrieben sind. Einzelteile dieser Kompilationen wurden 
z.T. unverändert aus den Chroniken übernommen, z.T. stili- 
stisch überarbeitet. Von Interesse für uns wären einge- 
schobene Reflexionen, Lobpreisungen״ Anrufungen, Gebete 
usw., die von der Hand der Redaktoren stammen, sowie z.B. 
die 16. und 17. Stufe der ”Stepennaja kniga", die zum gro־ 
ßen Teil in Makarijs Schreibstuben entstanden sind.

18) Vgl. Stender־Petersen, Geschichte der russischen Literatur, 
S. 195 - 202; Gudzij, Istorija drevnej russkoj literatury,
S. 347 f.; Istori ja russkoj literatury, (10 Bde.). M. - L. 
1 9 4 1-1 9 5 6. M V  2. 1 , S. 523 527 ־־ (Beitrag von A. S. Orlov, s. 
auch dessen im Literaturverzeichnis genannten Arbeiten); b.w.
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heiligmäßige, beinahe vergöttlichte Gestalt des Zaren an der 
Spitze des Heeres christlicher Märtyrer• Bezeichnend ist auch 
für den Pleskauer Text seine hohe sprachliche Redundanz: Syno- 
nyme, Tautologien, Leerformeln (insbesondere in der Titulatur), 
Häufungsfiguren, Wiederholungen usw• Auffallend sind die fast 
unglaublichen Wortzusammensetzungen. Häufig ist starke Rhyth- 
misierung der Sprache spürbar: Parallele Konstruktionen erhal- 
ten oft durch verbalen Endreim strophische Gestalt, die vielfach 
noch durch Anapher gestrafft wird• Typisch ist auch, daß in 
der Pleskauer Erzählung logische Gegensätze nur selten zur 
Antithese zugespitzt werden, sondern im Wortschwall oder in 
vager Formulierung untergehen.
Die Erzählung über die Eroberung Konstantinopels stellt in vie- 
1er Hinsicht einen krassen Gegensatz zum Pleskauer Text dar - 
und zwar in zweierlei Hinsicht: 1• die dominierenden berich- 
tenden Passagen zeichnen sich durch eine nüchterne, straffe 
Erzählweise aus ; 2. reflektierende Abschnitte, Wiedergaben 
von Prophezeiungen, Gebete usw. sind oft rhetorisch sehr 
kunstvoll gestaltet.
Je mehr ich mich Jedoch in die Vergleichetexte vertiefte, desto 
klarer wurde mir, daß jene markanten stilistischen Unterschiede 
eher vordergründig sind und nicht den Hauptgegensatz der Texte 
bilden. Dieser liegt tiefer.
Beide Autoren verwenden das kirchenslavische Idiom und wollen 
dadurch ihren Werken die Zuordnung zur höchsten stilistischen 
Ebene sichern. Jedoch die Art und Weise, wie sie kirchenslavi- 
sehe Elemente und Elemente der lebenden russischen Sprache ver- 
mengen, und vor allem, wie unterschiedlich sie die verbalen Ka- 
tegorien des Kirchenslavischen anwenden - darin ist der eigent- 
liehe Gegensatz zwischen den Vergleichstexten zu sehen. Wollten 
wir unserer Zielsetzung, nämlich den Stil der Erzählung über 
die Belagerung Pleskaus zu analysieren, in vollstem Umfange ge- 
recht werden, dann durften wir die Untersuchung der verbalen 
Kategorien und die Überprüfung ihrer Funktion nicht unterlaß-

D. Öizevskij: History of Russian Literature. From the 11**1 
Century to xhe End of the Baroque. 1s-Gravenhage I960.
S. 253 255 ־•

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



sen - ja, diese mußte immer stärker in den Vordergrund treten, 
je deutlicher sich herauskristallisierte, daß in diesem Bereich 
nicht nur der eigentliche stilistisch-sprachliche Gegensatz 
zweier individueller Texte liegt, sondern daß dieser Gegensatz 
ganz generell den unterschiedlichen Gebrauch der verbalen Ka- 
tegorien im 15. und 16. Jahrhundert charakterisiert - daß sich 
also in diesen Unterschieden eine bestimmte Phase der Entwick- 
lung der russischen Schriftsprache vom Kirchenslavischen hin 
zur schriftlichen Wiedergabe der lebenden russischen Sprache 
manifestiert•
Natürlich sind die allgemeinen Entwicklungslinien der Sprachge- 
schichte auch für diesen Zeitraum (15. und 16. Jahrhundert) be- 
kannt und werden in den historischen Grammatiken nachgezogen. 
Insofern war nicht zu erwarten, daß diese Untersuchungen etwas 
grundsätzlich Neues bringen würden. Uns ging es vielmehr darum, 
durch Gegenüberstellung zweier Werke gleichen Inhalts und glei- 
eher stilistischer Intention (höchste Stilebene durch Anstreben 
der kirchenslavischen Sprachnorm) vorzuführen, wie unterschied- 
lieh sich doch trotz der sprachlich so konservativen Grundhai־ 
tung beider Autoren in ihren Werken, die in ihrer Entstehung 
ein Jahrhundert auseinanderliegen, die Auflösung der kirchen- 
slavischen Normen (z.B. nivellierender Gebrauch der Präterital- 
Tempora) und das Eindringen der lebenden Sprache (der Aspekt; das 
1-Partizip als Universal-Präteritum) niederschlagen. Weder der 
Abriß in einer historischen Grammatik noch Spezialarbeiten zum 
Gebrauch der verbalen Kategorien in einem bestimmten Zeitraum 
können eine solche Beschreibung leisten, weil sie vorwärts- 
weisende Entwicklungslinien suchen, während systematische 
Analysen wie diese hier alle Verbalformen eines bestimmten 
Textcorpus berücksichtigen und daher progressive und konserva־ 
tive Erscheinungen in die Folgerungen einbeziehen können.
In Keiperts Rezension der Arbeit Ottens über den Gebrauch der

19finiten Verbalformen in der 1*Stepennaja kniga•* * lesen wir:

19) F, Otten: Die finiten Verbalformen und ihr Gebrauch in der 
Stepennaja kniga carskogo rodoslovija• Berlin 1973. (Ver־ 
öffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und 
Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar)
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"Inwieweit man die 'Stepennaja kniga' als charakteristisch 
für die buchsprachliche Norm im Rußland des 16. Jh. aneehen 
darf (...), werden im Detail eret spätere Forscher belegen 
können. Vorläufig fehlen dazu fast ganz die nötigen Ver- 
gleichsmöglichkeiten durch ähnlich ins Einzelne gehende Un- 
tersuchungen zum Tempusgebrauch in anderen Denkmälern die- 
ser Zeit."

Eine solche Vergleichsmöglichkeit wollten wir bieten. Darüber
hinaus haben wir immer wieder auf Ottens Ergebnisse verwiesen,
Verbindungslinien hergestellt. Auch die Sprache Fürst Kurbskijs,

20die von Boretzky untersucht worden war, haben wir in unsere
Betrachtungen einbeziehen können. Wenn Otten festetellt, daß
die "Stepennaja kniga in bemerkenswerter Weise der buchsprach-

21liehen Norm verbunden" bleibe, so stellen wir anknüpfend 
fest, daß die Erzählung über den Fall Konstantinopels (Ende 
15. Jh.) dieser Norm, dem Kirchenslavischen, noch viel besser 
entspricht, wohingegen in Kurbskijs "Istorija" und in der Er- 
Zahlung über die Belagerung Pleskaus das Kirchenslavische allein 
Stilisierungszwecken dient, wobei von einem korrekten Gebrauch 
dieses Idioms längst nicht mehr die Rede sein kann: Falsche 
Anwendung der verbalen Kategorien in formaler und in funktiona- 
1er Hinsicht fallen vor dem Hintergrund des vielfach noch kor- 
rekten Gebrauchs im Konstantinopler Text besonders ins Auge.
Die Gliederung spiegelt den Werdegang der Arbeit: den ersten 
Teil bilden die literarischen Analysen, im zweiten Teil steht 
das Verb im Mittelpunkt. Dieser Teil ist wesentlich umfangrei- 
eher als der erste, da ich mich nicht auf die Behandlung der 
finiten Verbalformen beschränkt habe wie Otten. Bei einem An- 
teil von Partizipien, der in manchen Bereichen der Pleskauer 
Erzählung fast die Hälfte aller Verbalformen ausmacht, konnte 
ich gar nicht umhin, das Partizip mit in die Untersuchung ein- 
zubeziehen, wollte ich dem Anspruch, eine umfassende Stilana- 
lyse vorzulegen, gerecht werden. Nicht so sehr im hohen An- 
teil partizipialer Formen liegt aber eine Stileigentümlich- 
keit der Erzählung über die Belagerung Pleskaus (quantitativ

an der FU Berlin. 42). - Rezension; H. KgiPgrt in: 
ZsfSlPh 38 (1975). S. 394 - 397. Zitat S. 3$i>.

20) N. Boretzky: Der Tempusgebrauch in Kurbskijs "Istorija 
velikago knjazja moskovskago". Diss. Bonn 1964.

21) Otten, a.a.O., S. 472.
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eteht ihr insgesamt die Erzählung über den Pall Konstantinopels 
nur wenig nach), sondern darin, welche Punktion die Partizipien 
im Pleskauer Text meistens haben: Sie dienen nicht der hypotak- 
tiechen Fügung, sondern sie ersetzen das Verbum finitum auch in 
der Parataxe. Diese Eigentümlichkeit erweist sich nicht als ei- 
ne Besonderheit der Pleskauer Erzählung, vielmehr stellt sie 
ein Charakteristikum des Moskovitischen Prunkstile dar, das man 
durchaus als Stileigentümlichkeit ansprechen kann. Das Partizip 
in der Punktion eines Verbum finitum demonstriert aber auch in 
sinnfälliger Weise, daß im Hinblick auf den Gebrauch verbaler 
Formen im 16. Jahrhundert eine allgemeine Unsicherheit herrscht
- selbst bei den Autoren, die sich an den kirchenslavischen Nor- 
men orientieren: Diese Verunsicherung trifft nicht nur die spe- 
zifisch kirchenslavischen Kategorien (Imperfekt, Aorist, Per- 
fekt als die wichtigsten), sondern das gesamte Verbalsystem.

Um meine Argumentationen und Schlußfolgerungen glaubhaft zu 
machen, habe ich stets reichliches Belegmaterial vorgelegt; in 
manchen Bereichen wurde auch das gesamte Material dargeboten. 
Ganz bewußt habe ich nicht - wie es häufig geschieht - Satzfrag- 
mente vorgestellt, die eine Überprüfung der dadurch zu stützen- 
den Argumentation sehr erschweren bzw. oft überhaupt unmöglich 
machen, sondern ich biete ganze Sinneinheiten. Ich verzichte 
auch weitgehend - wiederum aus Gründen der besseren Überprüfbar- 
keit - auf Auslassungen; meistens beschränke ich mich auf die 
Auslassung irrelevanter Aufzählungsglieder•
Die Belegstellen werden in der Regel mit Übersetzung geboten. 
Dieses Vorgehen zwingt einerseits zur Selbstkontrolle, anderer- 
seits erleichtert es dem Leser das Durcharbeiten der Untersu- 
chung und gibt ihm gleichzeitig die Möglichkeit, die gegebene 
Interpretation und die Schlußfolgerungen schärfer zu kontrollie- 
ren. Es ging mir nicht um eine wortwörtliche Übersetzung, son- 
dern um sinngerechte Deutung.
Bei der Übertragung der Textbeispiele habe ich größte Sorgfalt 
walten lassen. Merkwürdige oder auch inkonsequente Schreibungen 
sogar im engeren Kontext gehen auf die Textvorlagen zurück.
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A. EINLEITUNG

1• Ivan Grozny.j und Metropolit Makarij

1.1 Ivan_Grozn£ļ im Urteil der Geschichte
In der "Erzählung über die Belagerung Pleskaus durch den pol-
nischen König Stephan B&thory"^, der das Hauptinteresse unse-2rer Untersuchung gelten wird, ist Ivan der Schreckliche als 
heiligmäßige zentrale Gestalt in die Darstellung verwoben, 
ohne daß er selbst, außer in der Exposition, persönlich in 
Pleskau erscheint. Dies Bild widerspricht so vollkommen der 
gewohnten Vorstellung vom schrecklichen Zaren, daß es mir nö- 
tig erscheint, der Untersuchung einige allgemeine Bemerkungen 
zur Regierung Ivan Groznyjs und zur geistesgeschichtlichen 
Situation seiner Zeit voranzustellen, zumal gerade letztere 
für die Umdeutung der Persönlichkeit des Zaren in großen Be- 
reichen der zeitgenössischen Literatur verantwortlich ist.

Ivan Groznyj hat seine Zeit wie kaum ein anderer Herrscher 
geprägt. Die Bewertung seiner Persönlichkeit und insbesondere 
seiner Regierung durch die Geschichte war stets kontrovers.
In unserer Zeit bildet die Grenze zwischen Ost und West, wie 
so oft, die Scheidelinie der Standpunkte. So ist im Westen

1) Die Belagerung dauerte vom 18• 8• 1581 - 4.2• 1582
2) Ivan IV. der Schreckliche, russ. Ivan Groznyj 1531 - 84. 

Nach seines Vaters, Vasilij III•» Tod 1533 offizieller 
Herrscher• Krönung zum Zaren 1547• - im folgenden schrei- 
ben wir aus rein schreibtechnischen Gründen "Ivan Groznyj"• 
Keineswegs wollen wir uns damit einer Stellungnahme zwi- 
sehen russ. "groznyj״ - ♦der Gestrenge’ und europäischem
*der Schreckliche*,’Le/The Terrible’ entziehen.^D• Tschi- 
zewski.j « Russische Geistesgeschichte, München 1974 
^Kritische Information. 18) (weiterhin zitiert als: Tschi- 
zewskij, Geistesgeschichte), S• 99 Anm• 1 kritisiert die 
Tendenz, vom Epitheton "der Schreckliche" abzugehen und 
stattdessen "groznyj11 übersetzen zu wollen - ’der Gestren- 
ge, der Dräuende’• Die Kritik ist berechtigt, denn wir ha- 
ben es hier ja nicht mit einem philologischen (Überset- 
zungs-) Problem zu tun. Das europäische Beiwort gibt das 
Urteil wieder, das eich 1■ westlichen Ausland auf Grund 
zeitgenössischer Berichte (Fürst Kurbskij, H.v.Staden,
A. Schlichtung u.a.) gebildet hatte, bevor die Frage der 
Übersetzung eines "Ivan Groznyj* überhaupt entstand•
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die pauschale Be-, besser: Verurteilung Ivans im Sinne des 
Schrecklichen einer differenzierteren Betrachtungsweise ge- 
wichen, die die komplexe Persönlichkeit des Zaren sowie An- 
sätze bzw. durchgeführte Maßnahmen mit erkennbarer rationaler 
Perspektive^ mit in die Bewertung einzubeziehen versucht und 
nicht allein die Exzesse und die grauenhaften Verbrechen zur 
Richtschnur nimmt.
Die moskauorientierte Geschichtsschreibung sieht Ivan Groz- 
nyj zwar auch zunehmend kritischer, ihre Grundhaltung ist 
aber doch positiv. Er hat der zentralistischen Ausrichtung 
des Staatswesens den Weg bereitet, eine sehr *progressiveי 
Leistung. Er ersetzte das regionale Bestrebungen begünsti- 
gende Namestniksystem durch staatliche Administration, die 
den Pomeeciki (Dienstadligen) unterstellt wurde.* Damit war 
die Gefahr gebannt, die sich aus der Möglichkeit ergab, daß 
der Namestnik Besitz (seine "votcina") und Amt verquicken 
und dadurch eine regionale Machtkonzentration schaffen konn- 
te, die außerhalb der Kontrolle Moskaus lag. - Die berüch-

3) "izbrannaja rada'1- Kollegium von Würdenträgern und Boja- 
ren, das aen jungen Zaren beriet. - "prikazy" - Kanzleien, 
die bestimmte Bereiche reichsweit, also zentral verwalte- 
ten, z.B. der bekannte "Posolbskij prikaz" = Außenamt, 
Außenministerium;"Kazanskij p." ־ Amt für Angelegenheiten, 
die Kazah betrafen. "Sudebnik 1550” - Rechtskodifizierung, 
Neubearbeitung und Anpassung an die gegenwärtigen Verhält- 
nisse eines 1Sudebnik 1497"» von Ivan III. initiiert. 
"Ułożenie o sluzbe" a) Neuregelung der Landverteilung zur 
verstärkten Ausstattung des Dienstadels mit Dienstgütern. 
Das hierzu benötigte Land wurde durch Einziehung von Bo- 
jarenland beschafft ; b) Heeresreform.

4 ) 1,namestnik" - ungefähr: *Statthalter’. Gewöhnlich erhielt 
ein Mitglied der Hocharistokratie dieses Amt, das den 
betr. Bojaren oder ?üreten zum Vertreter dee Zaren in einer 
bestimmten Region machte. Diese Machtposition wurde noch 
dadurch verstärkt, daß der Namestnik außer der allgemei- 
nen Verwaltung und Rechtsprechung aus seinem Gebiet auch 
noch seine Pfründe bezog, sein Einkommen also gewisser- 
maßen selbst regeln konnte ("kormlenie"). War ein Wür- 
denträger sum Namestnik über sein eigenes, Vatererbe 
("votiina”) bestellt, so konnte hier ein Machtfaktor ent- 
stehen, mit dem man in Moskau rechnen mußte.
"pomeecik" - Angehöriger des unteren Adele, der sich 
durch (Heeres-, Verwaltungs- u.a.) Dienst beim Zaren ein 
Anrecht auf ein Dienstgut erworben hatte.
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v сtigte "opricnina" wird in der östlichen Geschichtsschrei- 
bung als im Grunde demokratische Organisation bezeichnet, da 
sie ihre Mitglieder aus beinahe allen Schichten der Bevölke- 
rung rekrutierte, sogar Ausländer zuließ (z.B. H. v. Staden). 
Blinde Unterwerfung unter den Willen des Zaren war die ein- 
zige Bedingung für die Aufnahme, Sovjetische Historiker 
sind bemüht, das Terror-Regime Ivan Groznyjs, das er vor al- 
lem mit Hilfe der Opricnina betrieb, zu relativieren, indem 
sie behaupten, Ivan sei tatsächlich überall von Verrätern 
umgeben gewesen, 80 daв viele seiner Maßnahmen ihre Berechti- 
gung gehabt hätten. An manchen Tatsachen kommen aber auch sie 
nicht vorbei: an der Ermordung vieler Unschuldiger (z.B. Blut- 
bad von Novgorod), am Mord an seinem Sohn uew. Daß slchderZar 
von den Auswüchsen der Opricnina, nicht vom System distan- 
zierte, zeige die Tatsache, daß er das Prinzip der Opricni- 
na nach deren Auflösung im "dvor" bzw. "dvorjanetvo" weiter- 
leben ließ. Dabei übersieht man aber geflissentlich, daß die 
Terrorakte der Opricnina vom Zaren z.T. angeordnet, z.T.

5) "opricnina" - bestimmte zentrale Gebiete der Ruś (und^auch 
Moskaus), die der allgemeinen Verwaltung und der Opricnina 
unterstellt waren. Dies Land wurde an die Opricniki ver- 
geben. Zur Requirierung dieses Landes mußten die dort an- 
sässigen Bojarenfamilien umgesiedelt werden bzw. wurden 
ausgerot־tet. Damit erreichte der Zar, daß die verhaßten 
alten Adelsgeschlechter, von denen er nur Verrat ausgehen 
sah, entweder für immer oder aber aus der unmittelbaren 
Nähe verschwanden, sodann gewann er auf diese Weise riesi- 
ge Territorien, die веіпет direkten Zugriff offenstanden, 
zudem zog er sich auf diese Weise in den Opricniki blind- 
ergebene Parteigänger heran. Die wichtigsten Quellen fün 
das Terrorregime der Opricnina sind: Heinrich von Staden : 
Aufzeichnungen über den Moskauer StaaFI Rach der Hs. ïes 
preuß. Staatsarchivs in Hannover. Hrsg. Fritz Epstein. 
Hamburg 1930 (Hamburgische Universität. Abhandlungen aus 
dem Gebiet der Auslandskunde 34. Reihe A. Rechts- und 
Staatswissenschaften. 5), S. 20 - 81. - Andrej Kurbskij: 
History of Ivan IV (Istorija о velikom knjaze Moskov- 
skom, ...). Edt. with a Translation and Notes by J. L.
I. Fenell, Cambridge 1965• Neben vielen anderen kaum zu- 
gänglichen Quellen scheint viel Material zu bieten 
A. Schlichting, der sechs Jahre in der Rublvan Groznyjs
lebte - s. Ju. R. Vipper, Ivan Groznyj ■ _J, R. Wipper,
Iwan Grosny, M. 1947 X я dtsche Ausgabe nach der 3. russ.
Auflage) (weiterhin zitiert: Vipper, Ivan Groznyj).
S. 128 ff. Innerhalb der Literaturangaben finden wir
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gedeckt und z.T. geduldet wurden und daß erst vermuteter 
oder tatsächlicher Verrat zur Auflösung derselben führten.
Außenpolitisch ist das Wirken Ivan Groznyjs durch die "Li-£
quidierung" Kazafis und Astrachahs gekennzeichnet. Stärker 
als der Triumph darüber wird aber die Last des fast 25 Jah- 
re währenden Livländischen Krieges, der der Ruš den Zugang 
zur Ostsee bringen sollte, im Lande empfunden worden sein. 
Der Frieden von 1582 (10 Jahre Waffenstillstand mit Folen) 
und von 1583 (mit Schweden) zeigt, daß der Krieg umsonst 
geführt worden war - Ivan war seinem Ziel nicht näherge- 
rückt, er hatte nur unendliches Leid über die betroffene 
Bevölkerung Livlands gebracht und die Ruš in einen desola- 
ten Zustand geführt/

S. 240 die russ. Übersetzung einer latéin. Vorlage an- 
geführt: Schlichting, Albert: Aufzeichnungen. "Ein neu- 
er Bericht über das Rußland der Zeit von Iwan Grosny" 
(übersetzt aus dem Latein., hrsg. und kommentiert von 
A. J. Malejin) A.N. SSSR, 1934 (russ.).

6) Istori.ia SSSR (2 Bde.), Bd. 1, Mê 1956, S. 240: "Likvi- 
dacija Kazanskogo i Astrachanskogo chanstv." (A. A. Zimin).

7) Für die westl« Literatur seien exemplarisch zwei deutsche 
Historiker genannt: G. Stökl: Russische Geschichte. Von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1965 (weiter- 
hin zitiert: Stökl, Russ. Geschichte), hier vor allem das 
Kapitel "Das Moskauer Zartum unter Ivan IV."j ders.: Ruß- 
land von 1462 - 1689» in: Handbuch der europäischen Ge- 
schichte. Hrsg. T. Schieder, Bd. 3: Die Entstehung des 
neuzeitlichen Europa, Stuttgart 1971% S. 1135 - 69 
(dort: das Moskauer Zartum Ivans IV.). M. Hellmann:
Ivan IV. der Schreckliche. Moskau an der Schwelle
der Neuzeit. Göttingen 1966 (Persönlichkeit und Ge- 
schichte 35;. (weiter zitiert: Hellmann, Ivan IV.).
Uber die gesamte Literatur informiert der schon etwas äl- 
tere Bericht G. Stökl: Russ. Geschichte von der Entste- 
hung des Kiever Reichs bis zum Ende der Wirren (862 - 
1613)- Ein Literaturbericht, in: JbbfGO NF 6 (1958).
S. 201 -54, 468 - 88.
Für die sovjetische Literatur seien exemplarisch genannt: 
Istorija SSSR (2Bde.). Bd. 1, M. 1956; Kap. 9*3 6 ־ 9״
(TVerf. A. A. Zimin). Ocerki istorii SSSR. Period Feoda- 
lizma konec 15 - nacalo 17 v., M. 1955; Kap. 2.8 - 2.10, 
2.12, 2.13 (Verf. A. A. Zimin, V. D. Koroljuk). A. Ķ+ 
Zimin: Reformy Ivana Groznogo, M. I960, ders.: Opricni- 
na Ivana groznogo, M. 1964. ders.: Peresvetov i ego so- 
vremenniki, M. 1958. Vipper.־lvsih Groznyj, besonders 
zur Opricnina Kap. 5: Der Kampf gegen den Verrat,
S. 122 - 157
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Trotz verschiedener Reform-Ansätze und trotz der für das 
Selbstbewußtsein der Russen so .wichtigen Eroberung Kazafcs 
und Astrachahs kann man nicht umhin, die geradezu epigram- 
matische Formulierung G. Stökls in Bezug auf Ivan Groznyjs 
Regiment zu bekräftigen:

"Der •gestrenge1 Zar, das war die erhabene Theorie, 
der •schreckliche* Zar, und zwar nicht nur für die 
Bösen unter seinen Untertanen schrecklich, das war 
die Wirklichkeit. Und •schrecklich• war am Ende das 
Ergebnis für alle - für den Tyrannen selbst ebenso 
wie für die Tyrannisierten und für den Staat, der 
beide vereint•"®

1.2 Metropolit Makarij und das ideologische Konzept 
Ivan Groznyjs

Wie konnte es dazu kommen, daß Zar Ivan der Beiname •der 
Schreckliche* mit so vieler Berechtigung zugelegt wurde?
Wie waren solche Auswüchse überhaupt möglich? Gewiß lag 
bei Ivan eine pathologische Veranlagung vor, die als Trieb- 
feder für all die bekannten Verbrechen und Exzesse zu gel- 
ten hat. Beinahe ebenso wichtig ist aber, daß Ivan keine 
moralische Barriere, keine psychologische Sperre, keine 
geistige Kontrolle über sich selbst kannte, die ihn an sei- 
nen Untaten hätten hindern können. Das gelegentliche nach- 
trägliche Bereuen, von dem berichtet wird, gehört sicher zu 
einem anderen Problemkreis.
Ivan war noch nicht drei Jahre alt, als sein Vater, VasilijQIII. 1533 starb. Nach dem Tod der Mutter, Elena7, 1538 wur- 
de der junge Herrscher zum Spielball intrigierender Bojaren-

8) Stökl« Russ. Geschichte, S. 247•
9) Hellmann, Ivan IV., S. 23: Entgegen der oft geäußerten Mei- 

nung, mit der Regentschaft Elenas habe das Chaos in der 
Rufe begonnen, meint Hellmann, daß diese durchaus in der 
Lage gewesen sei, das Abgleiten des Landes ins Chaos ei- 
nigermaßen zu verhindern. Darüber hinaus habe sie auch die 
außenpolitischen Ansprüche der Rufe gegen Litauen und Ta- 
taren durchsetzen können.
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Cliquen (Šujskij, Glinskij, Bel'skij, Obolenskij u.a.). Sie 
versuchten, durch Schockmethoden den Knaben unter Druck zu 
setzen, durch Erzeugen von Angstzuständen in Ivan diesen je- 
weils für sich - und gegen die konkurrierende Partei - ein- 
zunehmen.^ Es ist ganz klar, daß die schrecklichen Erlebnis- 
se dieser Jahre eine weitere Deformation der Psyche Ivans 
bewirkt haben.
In dieser Situation, die sich bereits fünf Jahre hingezogen 
hatte, muß die energische Zuwendung des aus Novgorod berufe- 
nen Metropoliten Makarij (1542 - 63) ein tief empfundenes 
Glück für den jungen Herrscher gewesen sein, aus dem eine 
Dankbarkeit und Zuneigung erwuchs, die bis zum Tode des 
Metropoliten andauerte.^ Dieser verteidigte Ivan gegen die 
Bojarencliquen und konnte ihn allmählich aus den Intrigen 
herauslösen; er stützte Ivan in allem durch seine Autorität
- weitreichender noch war aber Makarijs Erziehungswerk an 
Ivan: das übersteigerte Selbstbewußteein, das er in ihm auf-
baute. Makarij führte Ivan in seine Gedankenwelt ein, mehr 
noch: er formte den jungen Herrscher nach dem Bild, das er 
sich vom Herrscher der Rufe gebildet hatte. Die dankbare Zu- 
wendung Ivans und dessen natürliche Veranlagungen erleich- 
terten dem Metropoliten gewiß seine Aufgabe.

10) Uber die Methoden der intrigierenden Parteien - s. 
Hellmann. Ivan IV., S. 26; Vipper. Ivan Groznyj, S. 55; 
Karl Stählin: Geschichte Rußlands. Von den Anfängen bis 
zur Gegenwart (4 Bde.), Bd. 1, Stuttgart 1923» ND Graz 
1961 (weiter zitiert als: Stählin, Geschichte Rußlands),
S. 255 - 56.

11) Das Verhältnis eines geistigen Schülers, das Ivan zum 
Metropoliten gehabt haben mochte, äußert sich nicht so 
sehr in den pomphaft-unterwürfigen Sendschreiben, die 
wir in den Chroniken finden (deren Authentizität bestä- 
tigt H. bchaeder: Moskau das Dritte Rom. Studien zur 
Geschichte der politischen Theorien in der slawischen 
Welt. Darmstadt 1957 (weiter zitiert als: Schaeder, 
Moskau das Dritte Rom), S. 34 Anm. 2). - Vielmehr ist 
aus der Tatsache, daß nach des Metropoliten Tod die 
eigentliche י schreckliche* Phase begann, zu schließen, 
daß der Metropolit in gewissem Maße noch als moralisches 
Regulativ bei Ivan fungiert hat, welches die schlimmsten 
Exzesse noch verhinderte. Anzeichen für das Kommende 
sind aber schon zu Makarijs Lebzeiten erkennbar.
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Metropolit Makarij war in besonderem Maße josifljanischem Ge-
dankengut verhaftet, und in diejsem Sinne erzog er auch Ivan.
Der Begriff "josifljanisch" (< "iosifljanin") leitet sich ab
von Josif von Volokolamsk (1440 - 1515)» der sich unter
Ivan III. um 15OO als Exponent machtkirchlicher Bestrebungen
gegen Nil Sorskij (1433 - 1509) durchgesetzt hatte. Letzterer
forderte Armut der Kirche und der Klöster (kein Landbesitz!),
Stille und Verinnerlichung des Klosterlebens, sinngemäße (also
nicht äußerliche) Erfüllung der Regeln und Gebote, über das
innere Gebet soll der Mensch zur geistigen Vervollkommnung ge-
langen. Hesychastische Einflüsse äußern sich in Nils Anleitun-
gen zu bestimmten Gebetsübungen und -haltungen. Josif von Volo-
kolamsk trat solchen Vorstellungen entschieden entgegen. Er
forderte die gewissenhafte, gleichsam rituelle Befolgung jener
Vorschriften, die die äußere Lebensführung regeln. Die Kirche
solle reich sein, die Klöster müßten Landbesitz haben - wie
sonst könnte sie ihren karitativen Verpflichtungen nachkommen,
wie sonst würden Glieder angesehener Familien einen Anreiz
finden, in ein Kloster einzutreten? Diese allein seien doch be-
fähigt, die höchsten kirchlichen Würden zu bekleiden - umge-
kehrt gewinne die Kirche doch erst durch Glieder vornehmster

12Familien Ansehen und werde daher vom Herrscher respektiert.
Josif und - ihm folgend - die offizielle Kirche sahen den weit- 
liehen Herrscher, ähnlich dem byzantinischen Vorbild, über die 
(orthodoxe) Christenheit gestellt. Er allein könne den Glauben 
wirksam nach innen (Häretiker) und nach außen (Heiden) vertei- 
digen. Der Herrscher sei von Gott eingesetzt ("bogovencaemyj") 
und habe daher alle Macht über die Menschen. Ihm zu widerhan- 
dein komme also einem Sakrileg gleich und müsse entsprechende 
Bestrafung nach sich ziehen; das gelte auch für die Kirche 
und ihre Würdenträger.

12) vgl. Tschizewskij, Geistesgeschichte, S. 82 - 93•
13) Wie sehr sich Ivan IV. diese Maximen sueigen gemacht hat, 

zeigt die Absetzung des Metropoliten German 1566, weil
er die Abschaffung der Opricnina gefordert hatte, und die 
Absetzung, Verbannung und 1569 die Ermordung des Metropo- 
liten Filipp, weil dieser den Zaren öffentlich zur Um- 
kehr aufgerufen hatte.
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Dieses Dogma vom Gottesgnadentum des Herrschers, das ihn 
über alle .Veit stellte und das die Verantwortung für alles 
Tun allein seinem Gewissen überließ, war für einen Menschen 
mit der Persönlichkeitsstruktur Ivans - mit seiner Labilität, 
seinem Ehrgeiz, seinem Mißtrauen usw. - die Lizenz, seinen 
Neigungen und Trieben freien Lauf zu lassen, was ja nach 
dem Tod des Metropoliten (s.o. Anm• 11) geschah. Die maß- 
lose Selbstüberschätzung und die absolute Skrupellosigkeit 
(vor einer Tat), auf die man letztlich die י schreckliche י 
Periode Ivans zurückführen könnte, sind also gewiß in ganz 
besonderem Maße den Maximen anzulasten, nach denen der Me- 
tropolit den jungen Herrscher erzogen und geformt hat.

Diese Vorstellungen - Gottesgnadentum des Herrscheramts, 
dienende Funktion sogar der Kirche - floß zusammen mit dem 
Gedankengut, das wir unter die Idee von Moskau als dem 
Dritten Rom subsumir.ieren; Translatio imperii, Beerbung 
K-pele. Das Erste Rom hatte sich vom rechten Glauben entfernt; 
das Zweite Rom, К-pel, hatte sich 1438/39 mit den katholischen 
Häretikern von Rom verbunden und war deshalb von Gott mit der 
Eroberung durch die Türken bestraft worden. Die Rue war nun das 
einzige freie rechtgläubige Land - das Heilige Rußland; Moskau 
wurde zum ,Dritten Rom*. So trat der Herrscher der Ruś auch 
in die Nachfolge des Basileus und war somit dem westlichen 
Kaiser ranggleich, im Grunde aber diesem weit überlegen, da 
der Kaiser Häretiker war. Legitimistische Legenden^ kur

14) Rjurik stammt von Prus ab, der im Pruzzenlande geherrscht 
hat - Prus aber war ein Bruder des Kaisers Augustus, "Ska- 
zanie о knjazSch vladimirskich".
Kaiser Konstantin Monomachos hat die Regalien an Vladimir 
Monomach gesandt, als Anerkennung seiner ,.Vürde: die 
kaiserliche Krone, ein Pelzkragen ("barmy1'), ein Karne-
ol- (Sardonyx-) Kästchen, ein Weihrauchfaß und sogar ein 
Kreuz, in das ein Stückchen Holz vom Kreuz Christi ein- 
gearbeitet sei. - Beide Legenden finden sich erstmals 
in einem Brief des ehemaligen Metropoliten Spiridon- 
Sawa, abgefaßt zwischen 1513 23 ־•
Den babylonischen Legenden nach habe Kaiser Leon befoh- 
len, daß man ihm die Regalien aus Babylon hole, das 
seit Nebukadnezars Tod verödet und von Schlangen be- 
herrscht war. Ein Russe habe sich unter den Beauftragten 
befunden. Sçhaeder, Moskau das Dritte Rom, S. 93 117 ־•

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



00050711

- 42 -

sierten, wonach Ліе Herrscher der Ruś von Kaiser Augustus ab- 
stammen sollen, daß die Krönungsregalien aus К-pel stammten, 
bei deren gefahrvollem'Raub aus dem schlangenbewehrten Baby- 
Ion auch ein Russe beteiligt gewesen sei. Damit hat die Rufe 
also alle bekannten Weltreiche beerbt.
Nach diesen Grundsätzen hat Metropolit Makarij Ivan erzogen, 
und daß seine Belehrungen auf den denkbar fruchtbarsten Bo- 
den fielen, lehrte die Zukunft.Hinter der prunkvollen Krönung 
Ivans zum Zaren 1547 ist natürlich die Regie Makarijs zu se- 
hen, der damit sein Erziehungswerk effektvoll und seiner 
hochfahrenden Belehrungen gemäß abschloß - erstmals fanden 
hiermit die in der offiziellen Kirche schon lange propagier- 
ten Gedanken der Josifljane offiziellen Ausdruck, wurden 
von weltlicher Seite, also vom Herrscher, öffentlich bestä- 
tigt.15

15) Daß dieldee von Moskau als Drittem Rom ausschließlich in 
kirchlichen Kreisen zu Haus war und nicht zu einer Staats- 
ideologie geworden war, bevor Ivan 1V. zum Zaren gekrönt 
wurde, deutete Hellmann» Ivan IV., S. 13 bereits 1966 an. 
Diese These, die allen bisherigen, wohlvertrauten Gedan- 
kengängen widersprach, führte er en détail aus in sei- 
nem Aufsatz: Moskau und Byzanz. In: JbbfGO KP 17 (1969)•
S. 321 - 44. Bisher war gängige Meinung, daß die Idee 
von Moskau als Drittem Rom, die Idee der Beerbung K-pels 
als offizielle Staatsideologie der moskovitischen Rus zu 
gelten habe, seit I Ivan III. 1472 die Palaiologen-Erbin 
Zoë geheiratet hatte. Er habe den byzantinischen Doppel- 
adler als Staat6symbol übernommen, byzantinisches Zere- 
moniell in Moskau eingeführt und sich schließlich auch 
titularmäßig bewußt in die Nachfolge des Basileus ge- 
stellt, indem er den Titel "сагь" annahm, zwar noch 
nicht konsequent, aber Schwächeren gegenüber.
Hellmann widerlegt dieses eingängige und wohlvertraute 
Gedankengebäude vollkommen. Nur einige Punkte können ge- 
nannt werden: Zoë war z.Z. ihrer Heirat gar nicht Erbin 
des byzantinischen Throns - sie besaß noch zwei Brüder, 
die z.T. erfolgreich versuchten, ihre Erbaneprüche auf den 
Basileus-Titel an europäische Potentaten zu verkaufen, 
sogar in Moskau soll einer der beiden sich darum bemüht 
haben. - An reichem faktischen und Photomaterial kann 
Hellmann nachweisen, daß der Doppeladler in Byzanz weder 
auf Münzen noch als Herrschaftszeichen erscheint. l)ber- 
haupt taucht er in Byzanz erst vom 14. Jh. gelegentlich 
auf, vorwiegend in der Kunst. Im Westen dagegen ist der 
Adler lange als Wappentier bekannt. Friedrich II. führte 
den Doppeladler auf Münzen, und überhaupt scheint er z.Z. 
der Staufer kaiserliches Wappen gewesen zu sein.
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Die bald nach der Krönung Ivans zum Zaren eingeleiteten Maß- 
nahmen verraten ebenfalls die Regie Makarijs. Man wird hier 
aber von "Beeinflussung" des Zaren durch den Metropoliten 
gar nicht mehr sprechen können: Er hatte den jungen Zaren 
so gut auf seine Mission in der .Veit vorbereitet, daß er ver- 
rautlich nur einen Gedanken zu äußern brauchte und der begei- 
sterten Aufnahme durch Ivan gewißsein konnte. Erst recht 
aber bei solchen monumentalen Plänen, die der Metropolit 
hatte: Um die Heiligkeit und Würde der Heiligen Ruê zu de- 
monstrieren, sollten die Viten aller russischen Heiligen zu- 
sammengefaßt werden. Kanonisierungssynoden (1547 und 1549) 
sonderten aus, was in die neue Acta Sanctorum aus theolo- 
gischen oder politischen Gründen nicht hineinpaßte. Das br- 
gebnis war eine 27 00C Folioblatter umfassende Vitensamm- 
lung, die in drei Exemplaren angefertigt wurde; die "Veli-

1.3 Die offizielle Literatur

Byzantinisches Protokoll und Krönungszeremoniell kann Zoe 
nicht kennen, denn bei der ?lucht aus К-pel war sie noch 
ein Kind; und im itelienischen Exil lebte eie in zu ärmli- 
chen Verhältnissen, als daß eie byzantinischen Pomp hätte 
kennenlernen können. - Dies sind nur einige der von Hell- 
mann - reich belegt - vorgetragenen Punkte, die dazu zwin- 
gen, vertraute Gedankengänge zu revidieren. - Ansätze zu 
dieser Revision bereits bei J. L« I. Fennell: Ivan the 
Great of Moscow. London - New Ÿork 1961; daß der russische 
Doppeladler nicht von Byzanz, sondern vom deutsch-römischen 
Kaiser übernommen ist, legte dar G. Alef: The Adaption ot 
the Muscovite Two-headed Eagle: A Discordant View. In: Spe- 
culum 41 (1966). S. 1 - 21. In einem Aufsatz greift diese 
Gedanken auf E. Hösch: Byzanz und die Byzanzidee in der 
russischen Geschichte. In: Saeculum 20 (1969)• S. 6 - 17.
Sich schon auf Hellmann stützend C. Goehrke: Die Moskauer 
Periode. In: Rußland. Frankfurt 1972. (Fischer Weltgeschich- 
te. 31)״ Sehr wichtig G. Stökl: Testament und Siegel Ivans IV. 
Opladen 1972. (Ahhdl£.en der Rhein.-Westfäl. Akademie der Wie- 
eenschaften. 48). - Hoch heute wichtig wegen des reichen 
Quellenmaterials H. Schaeder: Moskau das Dritte Rom. Den 
geieteegeschichtlichen Aspekt beleuchtend W. Lettenbauer: 
Moskau das Dritte Rom. Zur Geschichte einer politischen 
Theorie. München 1966.
F. Otten: Die finiten Verbalformen und ihr Gebrauch in der 
Stepennaja kniga carekogo rodoslovija. Berlin 1973• (Ver- 
öffentlichungen der Abtlg. für slav. Sprachen und Literatu- 
ren des Osteuropa-Instituts (Slavischee Seminar) an der FU 
Berlin. 42). (weiter zitiert: Otten, Fin. Verbalformen) 
gibt die alte Auffassung (S• 28) unreflektiert wieder.
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kie Četbi-Kinei".
Die sogenannte ïïundertkapitelsynode schuf die Grundlage für 
den "Stoglav" - *das Hundert-Kapitel-Buchי : es umschreibt 
den geistlichen Freiheitsraum des lesekundigen Laien. Außer- 
dem sollte dieses ■Verk offensichtlich den Laien mit einem 
gewissen geistlichen Grundwissen ausstatten, damit er nicht£ ך
so leicht für Häresien und Aberglauben anfällig wurde.
Der "Domostroj" regelte das häusliche Leben. •Vir finden dar- 
in altruss. Verhaltensnormen fixiert, Lebensgewohnheiten, 
vor allem tritt die Form der Religiosität deutlich zutage, 
die Iosif von Volokolamsk propagiert hatte: Formalismus - 
alles, selbst das Gebet, erstarrt zum Ritus.
Im "Azbukovnik" schließlich ist das Wissen zusammengefaßt, 
das dem lesekundigen Russen zugemutet wurde.
Die genannten л/егке, die wir einmal vorsichtig als didak- 
tische bezeichnen wollen, reflektieren in ihren Anweisungen 
indirekt die Ideologie. Die Vorstellung vom Zaren, der di- 
rekt von Gott erwählt und gekrönt ist, ging in Verbindung 
mit der Idee ,Moskau das Dritte Rom• als ideologisches 
Grundmuster in eine andere Gattung ein, die jetzt zu neuer 
Blüte gelangte: die Historiographie. Der Metropolit kakarij 
initiierte eine beispiellose Kompilationstätigkeit: Die 
Chroniken der Ru& wurden umgeschrieben, der neuen ideolo- 
*rischen Ausrichtung angepaßt^Es entstehen der Voskresen-

16) A. Stender-Petersen: Geschichte der russischen Literatur 
Erster Sand. München 1957• (weiter zitiert: Stender- 
Petersen, Geschichte)•

17) Ähnliche Erscheinungen çab es schon früher - 80 kennt 
beispielsweise eine Tverer Chronik diesen Anspruch:
•Tver - das Dritte Rom'. Im Gegensatz zur systematischen 
ideologischen Neuorientierung der gesamten Chronikschrei 
bung unter Ivan Groznyj handelte es sich jedoch in Tver 
um ein vereinzeltes Auftreten dieser Idee.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



skij-, der Nikon-, der L'vovskij-, vor allem der alle an 
Umfang und an Fracht übertreffende Illustrierte Codex ("Li- 
cevoj letopisnyj svod") u.a. Sie künden von Moskaus und des 
Zaren Größe und Herrlichkeit. Die "Stepennaja kniga", kurzן Qvor dem Tod des Metropoliten 1563 abgeschlossen, zeigt 
einen noch stärkeren Hang zur haglographischen Schilderung 
als die genannten Codicee. Bei 01״ga beginnend, gruppiert der 
Redaktor die wichtigsten Ereignisee der russischen Geschichte 
um weitere 16 Großfürsten, wobei er Chronikberichte panegyrisch 
ungestaltet. Die Darstellung ist auf Ivan Gr. als letzte Stufe, 
als triumphales Endziel der russischen Geschichte ausgerichtet.
Aie der Höhepunkt in einer vom Metropoliten eingerichteten 
Inszenierung wirkt die Eroberung Kazans durch Ivan Groznyj, 
die gleichsam konsequent der Zarenkrönung folgte. Damit 
konnten die Chroniken einen Zielpunkt der Geschichte dar- 
stellen, der von größter Wirksamkeit gewesen sein muß:
Es war dem Zaren gelungen, die heidnischen Unterdrücker, 
die die Rué so lange geknechtet hatten, zu besiegen und der 
Taufe zuzuführen. Die Eroberung Astrachans wirkt daneben 
nur noch wie ein Epilog.

1.4 Der moskovitische &onumental--3til

Es war festgestellt worden, daß das Auffallendste an jenen
.Verken, die die Staatsideologie der Ivan-Groznyj-Zeit di-
rekt propagieren, ihr hagiographischer Grundzug ist. Aber
auch über panegyrische Aussagen hinaus setzt sich die
schwülstige Ausdrucksweise durch, und es ist diese, die

19Kurbskij an Ivan Groznyjs Briefen verspottet. ' Dieser 
hagiographische Grundzug war bereits für die durch den

18) Zur Datierung: Qtten. Fin. Verbalformen, S. 43 4-5 ־: 
Uakarij starb am 51• 12. 1563! die "Step.kniga" ver- 
merkt seinen Tod nicht.

19) Sendschreiben A. Kurbskij an Ivan Gr. 1564 in: N.K. Gud- 
г 1.1 : Chresfcomatija po drevneJ russkoj literature 1І -
17 vv. M. '1962. (weiterhin zitiert: Gudzij, Chrestoma- 
tija). S. 296.
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2. Südslavischen Einfluß so veränderte Vitenliteratur cha- 
rakteristisch gewesen, (Epifanij Premudryj, Pachomij Serb) 
und er hatte sich seitdem in dieser Gattung als Merkmal er- 
halten. Die durch den Metropolit Makarij initiierte Sammel- 
tätigkeit wurde eingeleitet mit den "Velikie Cetbi-biinei", 
deren Stil den anderen Kompendien als Vorbild gedient haben 
wird :

"Dieses Konumentalwerk brachte dem spätbyzantinischen
Stil die offizielle Anerkennung und war Ausdruck für
dessen endlichen Sieg. Hier zogen die zahlreichen Hei-
ligen der orthodoxen Kirche am Leser vorüber, in fest-
liehe Gewänder gekleidet, geschildert und gepriesen
mit wohlgeschliffenen, glatten, wohlverflochtenen .Vor-
ten, zu den Wolken erhoben durch rhetorische Fragen und
Antworten, geschmückt mit langen ausgeklügelten Attri-
butlisten und durch wohlziselierte Vergleiche und wohl-
erdachte Metaphern vergöttlicht. Der Stil war hier zu
seiner höchsten quantitativen Entfaltung gelangt. Die
Ideologie schritt auf majestätischen Kothurnen einher.
Die Vorstellung vom gotterwählten, glaubensreinen, be-

20gnadeten heiligen Rußland war geschaffen."

Die stilistische Verwandtschaft, die zwischen den Leseme- 
пьеп und dem Stufenbuch besteht, dürfte wohl darin begrün- 
det sein, daß so mancher Autor, an den Lesemenäen geübt, 
vielleicht auch an der Step, kniga mitgewirkt haben wird.
Bei Stender-Petersen, der, wie uns scheint, am ausführlich- 
sten auf diese Epoche der russischen Literatur eingeht, le- 
sen wir über den Stil speziell der Step, kniga folgendes:

20) Stender-Petersen. Geschichte, S. 186 f. Hervorhebung 
bei Stender-ieiereen.
Für die didaktischen Aferke - "Domostroj", "Stoglav",
"Azbukovnik" - war dieser Stil nicht so geeignet, viel- 
mehr sind dieee Werke über weite Strecken in recht 
einfacher Sprache geschrieben.
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"Die Geschichte des russischen Reiches war also geschaut
als die Geschichte der Herrlichkeit Gottes, als Triumph-
zug des rechten Glaubens durch alle Zeiten, mit dem
Strahlenglanz göttlichen Ruhms umgeben. Zugleich aber
wurde das Stufenbuch zu einem neuen offiziellen Sieg
des pomphaften und preziösen, mit Bildern stark über-
ladenen Stils. Er ließ lange, zusammengesetzte Wörter
in kunstvoll gebauten Sätzen und Perioden einherziehen,
jenen feierlichen Prozessionen vergleichbar, in denen
sich der Zar selbst in seiner fernen Majestät zuweilen
dem Volke zeigte.... Nur in gemessenem Rhythmus, nur
in würdig steigendem und fallendem Vortrag konnte die-

21ser Stil ganz zu seinem Recht kommen."
Ob diese Charakterisierung so richtig ist, wollen wir vor-

22erst dahingestellt sein lassen. Zumindest für bestimmte 
Bereiche - und dies sind die charakteristischen, nämlich die 
hagiographischen - trifft dies zu.
Alle Codices enthalten Briefe in extenso , wobei die pane-
gyrisch gefärbten Sendschreiben an den Zaren riesigen Um-
fang haben, hingegen die ebenso manierierten Schreiben des

2ЪZaren aber recht kurz sind. ^

21) Stender-Petersen, Geschichte, S. 191״
22) F. Otten ist leider nicht über die oben zitierte Charak- 

terisierung durch Stender-Petersen hinausgegangen, son- 
dern hat lediglich, wie jener, zur Demonstration den in 
der Tat sehr bombastischen Titel der "Stepennaja kniga" 
in Original und Übersetzung vorgestellt. - Otten. Fin. 
Verbalformen, S. 33; Stender-Petersen% Geschichte,S.190.

23) Vorwiegend sind es Briefwechsel mit geistlichen Würden- 
trägem, in erster Linie mit Metropolit Makarij selbst, 
die wir in den Chroniken vorfinden. z.B. Nikon-Codex S. 
192- 97: fünf Druckseiten (PSRL 135 ; L'vov-Codex S. 507
- 511: fünf Druckseiten; Step.kniga S. 666 - 71: sechs 
Druckseiten (Briefwechsel zwischen Ivan Gr. und dem Pa- 
triarchen von Alexandria). - Vgl. hierzu Schaeder, Mo- 
skau das Dritte Rom, S. 34 Anm. 2. Dort betont sie, daß 
es ausdrückliche Weisungen gab, bestimmte Schreiben in 
den Chroniken festzuhalten. So zitiert sie eine Anwei-v  vsung aus der Zt. Ivan Gr.s: "jascik ... a v nem spiski 
čto pisati v lëtopisec leta novye pribrany ot 1.7068 do 
1.7074 i do 1.76 (66 - 1560 ־ bzw. 68).״
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2. Werdegang und Zielsetzung dieser Arbeit

2.1 Motivation
Die Charakterisierung dieses "fast zum Selbstzweck überstei- 
gerten schwer geschmückten Stil(s), der den Gehalt völlig

О Azurückdrängt und gar absichtlich verdeckt ..." ist bei 
Stender-Petersen (s.o.) ausführlich dargestellt worden und 
berührt viele Aspekte desselben.
Aber was sagen uns solche Beschreibungen, die in den besten 
Fällen noch mit einigen - selbstverständlich den markante- 
sten - Beispielen belegt werden? Es sind letztlich Impres- 
sionen, die mit Hilfe entsprechender Epitheta die notwendi- 
ge Klassifizierung vollziehen ("bombastisch", "ornamental", 
"dekorativ", "prunkend", "pompös", "monumental" usw.).
Bei der Suche nach Analysen jenes Stils, die über die ge-
nannten Definitionen hinausgehen, war zu beobachten, daß die-
ses Feld von der Forschung sorgsam gemieden wird. £s scheint

25das Byzantinische zu sein, dieses in vieler Beziehung Maß- 
lose, das vor einer näheren Beschäftigung mit dieser sprö- 
den, unzugänglichen Materie zurückschrecken läßt.

24) D. Tschizewski.j ; Vergleichende Geschichte der slavi- 
sehen Literaturen I. Einführung. Anfänge des slavi- 
sehen Schrifttums bis zum Klassizismus. Berlin 1968. 
(Sammlung Göschen Bd. 1222/I222a) S. 91• (weiterhin 
zitiert als: Tschizewskij, Vergl. Geschichte.)

25) K. Krumbacher: Geschichte der byzantinischen Littera- 
tur. Von Justinian bis zum Ende des oströmischen Rei- 
ches (527 1453 ־)• München 1891• (Handbuch der klas- 
sischen Altertumswissenschaft, 9*Bd., 1. Abtlg.).
In seinem Vorwort beklagt er, es seien in der Philolo- 
gie die "Feinschmecker die Regel, die es unter ihrer 
Würde finden, ihre kostbare Kraft anderem als dem maje- 
statischen Königsadler und der duftigen Rose zu wei- 
hen ..." (S. V), die sich nicht "mit widerwärtigen oder 
hässlichen Gegenständen" (ebda.) beschäftigen wollen. 
Nun liegen in der Slavistik die Dinge etwas anders als 
in der klassischen Philologie, namentlich, was die 
"Königsadler", die hier selten sind (Igorlied), anbe- 
trifft. Aber die Einstufung als "häßlich" oder "deka- 
dent" liegt ganz sicher dem allgemeinen Desinteresse 
an diesem Monumental-Stil zugrunde.
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Wir wollten versuchen, diese sehr ausdrucksvolle Beschreibung
- wie die von Stender-Petersen 0• zitierte - durch Untersu- 
chungen am konkreten Material zu verifizieren oder zu kor- 
rigieren. Wir wollten wissen: Was verbirgt sich hinter sol- 
chen Definitionen? Ist es möglich, diesen Stil fundierter, 
faktischer zu erklären, als es selbst sehr blumige Beschrei- 
bungen in Verbindung mit ausgewählten extremen Beispielen 
tun?
Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, wählten wir ei-
ne Erzählung mittleren Umfangs, die allgemein als ein Muster-
beispiel dieses Stils hingestellt wird. Wir hofften, an einem
weniger umfangreichen Text durch umfassende Untersuchungen
Kriterien zu einer exakten Beschreibung dieses Stils gewin-
nen zu können, die dann später an breiterem Material (z.B.
"Stepennaja kniga") überprüft werden könnten. Die "Erzäh-
lung über die Belagerung Pleskaus durch Stephan Báthory1' er-
wies sich als den Beschreibungen, wie wir sie in den Litera-

26turgeschichten vorfinden, entsprechend.

26) Stender-Petersen (Geschichte, S. 199) leitet seinen Ar- 
tikel über diese Erzählung folgendermaßen ein:
"Pskov war jetzt eine moskovitische Stadt geworden wie 
alle anderen. Der sprachliche Stil hatte sich verändert. 
Man befand sich in der Blütezeit des MAKARIOS-Stils, in 
der gezierten Sprache des Stufenbuchs. ... Jetzt aber 
waren ganze Schwärme künstlich zusammengesetzter, zuwei- 
len ganz neu erfundener, feiner und gezierter Wörter in 
die Sprache gekommen und hatten die alten, allzu gegen- 
ständlichen und rohen Wörter verdrängt. Die Zeit suchte 
nach einer ausdrucksvollen Prosa, und man kann behaup- 
ten, daß hinter diesem Suchen eine Tendenz zur Poeti- 
sierung der Wirklichkeit lag, obgleich die Mittel, die 
gewählt wurden, nicht zum gewünschten Ziel führten."
Tschizewskij (D. öizevskij: History of Russian Litera- 
ture. From the Eleventh Century to the End of the Ba- 
roque. s'Gravenhage I960, (Slavistic Printings and Re- 
printings. 12). ) konstatiert nach einer kurzen Bespre- 
chung der Erzählung: S. 253 255 ־; hier S. 255:
"The spoken language, so typical of the Pskovian Chro- 
nicies, is evident on rare occasions only; on the whole, 
the Muscovite style of splendour predominates."
Für die sovjetische Literaturgeschichte ist immer noch 
maßgebend ein Aufsatz A. S. Qrlovs von 1908, in dem er
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Mit dem Anwachsen der Materialsammlung wurde aber immer kla- 
rer, daß eine solche Stilanalyse in ihrer Aussagekraft be- 
schränkt bliebe, selbst wenn sie später beim Vergleich mit 
anderen typischen, hierher gehörigen Werken auf eine brei- 
tere Basis gestellt werden könnte. Es schien uns notwendig, 
die besagte Erzählung einem anderen Text gegenüberzustellen, 
der die Merkmale des moskovitischen Prunkstils nicht auf- 
weist. Einen solchen Text fanden wir in der thematisch sehr 
verwandten '״Erzählung über die Belagerung und Einnahme Kon- 
stantinopels durch die Türken".

einige Kriegserzählungen untersucht.(A. S. Orlov: 0 n?ko- 
torych osobennostjach stilja velikorusskoj istoriceskoj 
belletristiki 16 - 17 v. In: Izvëstija otdëlenija russka- 
go jazyka i slovesnosti imperatorskoj Akademii Nauk.
13 (1908)• kn. 4. S. 344 - 79» insbesondere S. 362 - 68). 
Seine allgemeine Charakteristik der Erzählung lautet:
"Esli Istorija о vzjatii Kazani nosit na^seb? jarkija 
certy voinskoj poêzii i toi'ko meždu procim podcinjalafe 
vlijaniju agiografii, esli Istorija lis' mëstami ukraše- 
na kniznym ritorstvom 16 v., to Pov£st' ob osadë Pskova 
voobšče plod^ vysokoparnych cerkovnych tvorenij v stilë 
Makafrevskoj êpochi. V nej zvucit i propovëd'i pochval'- 
noe slovo i blagočestivoe posianie." (ebda. S. 363)•
Orlov führt verschiedene bildsprachliche Wendungen vor, 
die besonders charakteristisch für die Erzählung sind, 
und geht auf andere typische Stilzüge ein: besondere 
Wortzusammensetzungen und paronoeaetische Wendungen.
Sodann befaßt er sich mit möglichen Quellen bzw. Vorla- 
gen, die der Autor benutzt haben könnte.
Von diesem Aufsatz unterscheidet sich Orlovs Beitrag in 
der großen Literatur-Geschichte der Akademie nur dadurch, 
daß er stärker - wie bei Orlov üblich - auf den Inhalt 
eingeht und die für die Zeit (1946) charakteristischen 
patriotischen Einlassungen enthält: (A, S. Orlov: Povest'
о prichozenii Stefana Batorija na Pskov, in: Istori.ja 
russkoj literatury. Bd. 2.1 (Literatura 1220 - 1580 gg.)
AN SSSR M.-L. 1946. S. 523 - 27.)
Wenn die Erzählung über die Belagerung Pleskaus in der 
Sovjet-Union erwähnt wird, dann wird 8І6 mit Orlovs Wor- 
ten und Beispielen charakterisiert, entweder mit direkter 
Bezugnahme oder in allgemeiner Anlehnung an ihn.
So^z.B. Nt Kf _9u<*giļi; letöri ja drevnej rusekoj literatury. 
M. 1956. S. 331. Inhaltsangabe - vermutet Beziehungen zur 
"Stepennaja kniga". Sonet nach Orlov.
Istorija russkoj literatury v 3־ch tomach. Bd.l: Literatu- 
ra 10-18 vv. AN SSSR 1958. S. 253 f* Nach Orlov.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



Diese Erzählung schildert die der Eroberung Konstantinopels 
1453 vorausgehenden Wochen und die Einnahme der Stadt selbst. 
Sie ist, wie ein neuerer Fund beweist, im letzten Viertel 
des 15. Jh.s entstanden, also 100 Jahre älter als die Pies-27kauer Erzählung, f Sie ist als Kriegserzählung bekannt, die
außer tradierten Bildern auch viele sehr realistische Szenen-

28beschreibungen gibt•
Diese Erzählung bietet viele Möglichkeiten zu hagiographi- 
scher Apostrophe, Periphrase oder zu preisendem Exkurs, doch 
bleiben alle diese Möglichkeiten bis auf ganz wenige Wendun- 
gen in Monolog und Gebet vollkommen ungenutzt.
Diese Eigenschaft empfiehlt die "Erzählung über die Erobe- 
rung К-pels durch die Türken" für eine vergleichende Unter- 
suchung mit der 11 Erzählung über die Belagerung Pleskaus durch 
Stephan Báthory".
Der kontrastive Vergleich beider Texte ließ so richtig deut- 
lieh werden, wie feinsinnig, treffend und umfassend die oben 
angeführten Beobachtungen Stender-Petersene - aber nur in Be- 
zug auf die hagiographlschen Passagen! ־ sind. In unserem Ka- 
pitel D. Anmerkungen zum Stil unserer Texte geben die Ab- 
schnitte 2. Informationsgehalt, 3. Figurae per ordinem und 
5. Wortwahl einen ungefähren Begriff von dem, was Stender- 
Petersen meinte. Das Material, das die Pleekauer Erzählung 
bietet, gewinnt seine Anschaulichkeit erst vor dem entspre-

27) Ausführlich dazu s.u.:B Textgeschichte - Konzeption - 
Komposition. 1.1 Textgeschichte der K-pler Erzählung.

28) Stender-Petersen. Geschichte, S. 194 :
"Ganz besonders zeichnete sich die Darstellung durch 
zahllose farbenreiche KampfSchilderungen aus, ...
Der Verfasser mühte sich auch, sich nicht mit dem sehe- 
matischen Grundakkord des traditionellen Martialstils: 
Und die Schlacht war blutig und fürchterlich zu begnügen, 
sondern wirklichkeitserfüllte und inhaltsreiche Szenen 
zu geben: ..." (Hervorhbg. Stender-Petersen).
Ähnlich: W* Lettenbauer: Russische Literaturgeschichte. 
Wiesbaden 1958. S. 31. - Istorija russkoj literatury. 
Bd. 2.1. AN SSSR. M.-L. 1946. S. 223. - Čiževski.1. Hi- 
story, S. 198. Im weiteren legt dieser aber die Betonung 
auf die tradierte Kriegsterminologie.
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chenden Material des K-pler Textes•
Es ware möglich gewesen, die durch Gegenüberstellung stili- 
stisch so gegensätzlicher Texte gewonnenen Ergebnisse noch 
stärker zu systematisieren und zu klassifizieren, als dies 
in unseren *Anmerkungen zum Stil unserer Texte1 geschehen 
ist. Mit einer größeren Anzahl von Belegen versehen, hätten 
wir eine solche Untersuchung als eigenständige Arbeit vorlegen 
können. Im Rahmen einer umfangreicheren Arbeit hätte man die 
gewonnen Erkenntnisse dann an den Großwerken der Makarij-Ära 
überprüfen können. Hierbei würden sich wahrscheinlich keine 
wesentlich neuen Gesichtspunkte ergeben, allerdings würde das 
vielschichtige Material manche Differenzierung zwischen den 
einzelnen Denkmälern erzwingen und 80 eine wesentlich genauere 
Kenntnis über jene Großwerke der Makarij-Zeit vermitteln, als 
wir sie z.Z. besitzen.
Wir haben dies nicht getan. Bei der Gegenüberstellung der 
Texte und im Laufe der kursorischen Lektüre anderer Texte 
trat eine an sich selbstverständliche Tatsache deutlich in 
Erscheinung, die aber, liest man etwas über die literarischen 
Produkte der Makarij- (und Nach-Aiakarij־) Zeit, nie erwähnt 
wird: die Tatsache nämlich, daß die typischen hagiographi- 
sehen Passagen eben nur einen Teil, und zwar den geringeren 
Teil des jeweiligen Textes bzw. des Kompendiums ausmachen; 
daß sie innerhalb von Texten, die historische Ereignisse 
oder Vorgänge beschreiben, quantitativ weit hinter den rein 
erzählenden Abschnitten zurücktreten, tfie verfahren die Au* 
toren, d.h. meist die professionellen Kompilatoren der zwei- 
ten Hälfte des 16. Jh.s innerhalb der erzählenden Abschnit- 
te, in denen nur hin und wieder - bei Nennung z.B. von Hei- 
ligen oder des Zaren - das hagiographische Element durch- 
bricht? Wird hier der hochgespannte panegyrische Ton beibe- 
halten oder kehren die Autoren/Kompilatoren zum faktischen 
Erzählton zurück oder aber beschreiten sie einen Weg, der 
zwischen beidem liegt?
Die Beantwortung dieser Frage schien uns genauso wichtig zu 
sein wie die Antwort auf die Frage, wie die in panegyrischem 
Stil gehaltenen Passagen exakt charakterisiert werden könn-
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ten. Eine Einbeziehung der quantitativ überwiegenden berich- 
tenden Abschnitte in eine Beschreibung des durch Makarij ge- 
prägten Stils würde dadurch ermöglicht.

*

2.2 Der Untersuchungsgegenstand: das Verb

Im Rahmen der vergleichenden Untersuchung an der Erzählung 
über die Eroberung К-pels und an der Erzählung über die Be- 
lagerung Pleskaus fiel uns neben den stilistischen Merkma- 
len eine weitere Besonderheit auf, die beide Texte scheidet, 
und zwar nicht nur die hagiographischen bzw. nicht nur die 
erzählenden Passagen, sondern beide Texte insgesamt durch- 
zieht. Es handelt sich um den unterschiedlichen Gebrauch der 
verbalen Kategorien.
Damit wird die Untersuchung auf einen überaus komplexen, aber 
doch überschaubaren Bereich gelenkt. Und vor allem - es handelt 
sich hier nicht um einen einzelnen Aspekt, der vielleicht in 
irgendeiner Hinsicht Bedeutung gewinnen könnte. Vielmehr 
scheint uns, daß es gerade der Gebrauch der verbalen Formen 
ist, auf welchem Gebiet sich die Werke der Makarij-Ära (die, 
nimmt man diese Bezeichnung einmal als Stilbegriff, weit über 
dessen Tod 1563 hinausreicht) von ihrem literarischen Kontext 
abheben.
Sieht man einmal von den hagiographischen Passagen ab, wo an- 
dere Stilmittel von Bedeutung sind, kann man sagen, daß sich 
der Stilunterschied unserer beiden Texte insgesamt auf den 
unterschiedlichen Gebrauch der verbalen Kategorien in jedem 
der Texte zurückführen läßt.
Es ist sicher nicht verwunderlich zu erfahren, daß das Haupt- 
augenmerk auf die präteritalen Tempora einerseits und auf die 
Part. act. andererseits gerichtet werden wird. Kennern jener 
Epoche ist bekannt, daß in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s ge- 
rade das Partizip eine wichtige Rolle im verbalen System 
spielte. Die Gegenüberstellung der K-pler Erzählung ermög- 
licht uns wiederum, die Tendenz und den Grad der Tendenz ab- 
zumessen und zu bewerten. Selbstverständlich haben wir damit
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noch keine verbindliche Norm für den gesamten Stil der Ma- 
karij-Ära gewonnen, aber wir dürfen sicher sein, ein wich- 
tiges Kriterium für die Charakterisierung der zu jener Epo- 
che gehörigen Werke in der Tendenz erfaßt zu haben, die in 
mehr oder weniger starkem Maße auch in den anderen hierher 
gehörigen Werken, vor allem z.B. in der "Kazanskaja Isto- 
rija", in der "Stepennaja kniga", in der "Istorija" Kurbskijs 
usw., beobachtet werden kann. Einzeluntersuchungen müssen 
hier Klärung bringen.
Außer Unterschieden in der Punktion der verbalen Kategorien 
fiel eine geradezu gegensätzliche Satzgliedfolge innerhalb 
der Vergleichstexte auf, die auf der Position des Prädikats 
im Satz beruht. Sehr weitgehende Untersuchungen in dieser 
Richtung, die keinen Platz in dieser Arbeit finden können, 
machten deutlich, daß man den Pleskauer Text in der Tendenz 
als repräsentativ betrachten kann: In ca. 75% aller Sätze 
zeigt das Prädikat Endstellung, wohingegen sich in der K־pler 
Erzählung die Verbform in ca. Q0% aller Sätze vor dem Objekt 
bzw. vor anderen Ergänzungen befand (s. S. 63/Anm. 23; S. 663 
ff.). Bei dieser Erscheinung handelt es sich offensichtlich 
um ein Merkmal hagiographischer, also emotionalisierender 
Diktion.

2.3 Zur Methode der Untersuchung

Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen über das Verb an äl- 
teren Texten wollen wir die heutige Aspektkategorie nicht 
in den Vordergrund stellen. Natürlich ist im ausgehenden
16. Jh. das Aspektsystem bereits weitgehend ausgebildet, 
dennoch ist es methodisch sicherlich falsch, von vorn- 
herein von einer Aspektkorrelation: Imperfekt = imper- 
fektiver Aspekt - Aorist = perfektiver Aspekt auszugehen 
(wobei der Aorist imperfektiver Verben nicht in dem Maße 
als Ausnahme angesehen wird wie das Imperfekt von perfek- 
tiven Verben). Welches Verb perfektiv, welches imperfektiv
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ist - das bestimmt der heutige Sprachgebrauch.^ Hierdurch 
werden heutige Verhältnisse in unzulässiger Weise auf einen 
älteren Zustand projiziert•
Deshalb wollen wir vom älteren, aktionsartlichen Zustand 
ausgehen.' Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Momen- 
tan-Verben, Durativa (mit allen Varianten - Kursiva, Itera- 
tiva, usw.); als formale Kategorie ist besonders wichtig 
die der suffigiert und/oder dehnstufigen Ableitungen.
Die Scheidung zwischen momentanen und durativen Verben wird 
grundsätzlich auch auf die Komposita übertragen. Die wenigen 
Fälle von Aktionsartänderung durch Präfigierung sind so sei- 
ten, daß sie das allgemeine Bild nicht stören. Es wird uns

51natürlich nicht möglich sein, alle Verbformen vorzuführen. 
Doch wollen wir alle Belege für Ipf. und Part. präs.,von Mo- 
mentan-Verben gebildet, sowie viele Belege für Aorist und 
Part, prät., gebildet von durativen und suffigierten und/ 
oder dehnstufigen Stämmen, vorstellen.

29) Tendenzen zu dieser Vergröberung bei P. Ja. Černvch: 
Istoriceskaja grammatika russkogo jazyka. Kratkij ocerk. 
M. '1962.(weiterhin zitiert als: Cernych, Ist. gram- 
matika). S. 252 und S. 256.
N. Boretzky: Der Tempusgebrauch in Kurbskijs "Istorija 
velikago knjazja moskovskago". Diss. Bonn 1964. (weiter- 
hin zitiert als: Boretzky, Tempusgebrauch). S. 40 f.,
S. 52 f.

30) Die Vorarbeiten zu dieser stärker aktionsartlichen Be- 
trachtungsweise des Verbalsystems von L. Sadnik-Aitzet- 
müller, R. Aitzetmüller, H. Schelesniker finden sich 
gedanklich und bibliographisch zusammengefaßt bei 
Budich: Aspekt und verbale Zeitlichkeit in der 1. Nov- 
goroder Chronik. Graz 1969• (weiterhin zitiert als: 
Budich, Aspekt). Für uns wichtig (mit weiteren Li- 
teraturangaben) S. 10 22 ־.
K. Trost: Perfekt und Konditional im Aksl. Wiesbaden 
Ī972 (Bibliotheca Slavica). S. 1-11. (weiterhin zi- 
tiert als: Trost, Perfekt).

31) Budich. Aspekt, S. 23, fordert vollständige Vorstellung 
des untersuchten Materials, da nur dieses überzeugungs- 
kraft besitze. Diese Vollständigkeit wird sich aber in 
der Praxis nicht immer verwirklichen lassen.
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В. TEXTGESCHICHTE - KONZEPTION ־ KOMPOSITION

Unserem Prinzip folgend, über die speziellen Untersuchungen 
hinaus möglichst viel über die vorliegenden Texte mitzutei- 
len, wollen wir im folgenden auf die Textgeschichte, auf 
die ideologische Konzeption und die Komposition der Texte 
eingehen. Die beiden letztgenannten Aspekte sollen aus Raum- 
gründen zusammengefaßt werden; dies bietet sich auch an, da 
zwischen Komposition und der zugrundeliegenden ideologischen 
Konzeption gewisse Zusammenhänge bestehen•
Leider ist in diesem Abschnitt eine getrennte Behandlung 
der Texte nicht zu umgehen. Allerdings wollen wir uns bemü- 
hen, bei Besprechung des jüngeren - Pleskauer - Textes auf 
den älteren Text Bezug zu nehmen.
Der Gegenstand erfordert es, daß wir in den einzelnen Erzäh- 
lungen die Schwerpunkte anders setzen. So ist im K־pler 
Text die Textgeschichte recht kompliziert. Wir müssen aber 
darauf eingehen, weil die Literaturgeschichten die Entste- 
hungsgeschichte der Erzählung über die Eroberung К-pels in 
einer Weise darstellen, wie sie einer genauen Textanalyse 
nicht entspricht. Dafür ist aber der historische Kontext, 
in den die K־pler Erzählung zu stellen ist, so bekannt, daß 
wir uns ganz kurz fassen können.1
Umgekehrt wird es nötig sein, die Entwicklung des Livländi- 
sehen Krieges zu skizzieren, an dessen Ende die Belagerung 
Pleskaus steht.
Wie die beiden Texte das historische Material verarbeiten - 
wie sie selektieren, hinzufügen und dehnen - dies hängt 
wesentlich von der (ideologischen) Konzeption des Autors 
ab und gehört insofern in den Rahmen der Komposition.

1) In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Monographie 
von S. Runciman? The Pall of Constantinopel 1453• 
Cambridge 1965 ; neuerdings auch in deutscher Übersetzung 
S. Runciman; Die Eroberung von Konstantinopel 1453•
Aus dem Englischen übertragen von Peter de Mendelssohn. 
München 2 1 9 7 7. (dtv. Wissenschaftliche Reihe. 4286).
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 Die Erzählung über die Einnahme Konstantinopels .ו
durch die Türken 1453

1.1 Textgeschichte

Die Literatur über die Textgeschichte dieser Erzählung ist 
mittlerweile fast unübersehbar geworden. Wir müssen uns in- 
nerhalb dieses kurzen Abrisses damit begnügen, nur einige 
wesentliche Fakten und Meinungen vorzustellen, um ein wenig- 
stens ungefähres Bild von Quellenlage und Forschungsstand 
zu vermitteln.
Wir unterscheiden zwischen einer kurzen und einer ausführ- 
liehen Erzählung; unserer Untersuchung liegt die letztere 
zugrunde. Wir kommen hier auf die kurze Erzählung zu spre- 
chen, weil verschiedentlich ein genetischer Zusammenhang 
zwischen beiden gesehen wird.
Statt einer dieser beiden Erzählungen finden wir in manchen 
Codices nur eine ganz kurze Notiz über den Fall Konstanti- 
nopels. Vielleicht hat der Kompilator der betr. Chroniken 
keine der Erzählungen gekannt - z.B. 3• und 4. Novgoroder 
Chr., PSRL 3, S. 240; PSRL 4, S. 464, 2. Soph.Chr. PSRL 6,
S. 180 u.a.
Eine knappe Mitteilung über den Untergang der Stadt und eine 
sich hieran knüpfende Klage mit vielen Apostrophen, Ausru- 
fen, Anaphern und auch Reimen hat der Chronograph 1512 - 
PSRL 22.1, S. 437 38 ־ (Kap. 208).

Die für un6 interessante kurze Erzählung über die Eroberung 
К-pels befindet sich z.B. im Nikon-Codex, PSRL 12, S. 97 ff., 
im Chronograph 1512, PSRL 20.2, S. 204 ff.
Im Nikon-Codex, PSRL 12, S. 78 ff. ist auch die ausführliche 
Redaktion anzutreffen (die kurze ebda., S. 97 ff.). Da die 
längere Fassung häufig in (jüngeren) Chronograph-Redaktionen 
begegnet, wird sie in der sovjetischen Forschung als "chro- 
nograficeskaja redakcija" bezeichnet. Eine Variante dersel- 
ben ist auch die uns vorliegende Erzählung, die der
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Archimandrit Leonid entdeckt vind 1886 veröffentlicht hat•1

Die kurze Erzählung beschreibt die Ereignisse nicht nur sti- 
listisch in ganz anderer Weise als die ausführlichen Varian- 
ten, sondern sie berichtet z.T. auch ganz andere Vorfälle.
Oft sind auch Unterschiede in der Darstellung des gleichen 
Ereignisses erkennbar. Das zeigt sich besonders deutlich bei 
der Schilderung des Todes von Johannes Giustiniani, eines 
Genuesers, der - der ausführlichen Passung zufolge - der be- 
drohten Stadt als einziger aus dem lateinischen Westen zu 
Hilfe geeilt war. Beide Erzählungen heben seine große Tapfer- 
keit und seine Verdienste um die Verteidigung der Stadt her- 
vor. In der Chronograph-Fassung wird er zwei Mal am Oberkör- 
per verletzt. Der Kaiser eilt jedes Mal an sein Lager. Da 
er nach der zweiten Verletzung nicht mehr genannt wird, ist 
der Leser der Meinung, daß Giustiniani gestorben ist. In 
der kurzen Erzählung flieht dieser nach einer Beinverletzung 
aus der Stadt und stirbt in Schmach und Schande: "зъ bez-
зіаѵіетъ гігпь гаггёзііъ. Voistinu Ьіагепъ by Ьуіъ, asce byw 2v samêchb stenacfrb Vizantijskichb duchb otdal׳b." Auffällig
ist auch die unterschiedliche Schreibung des Namens: "Іоапъ 
že Ioustinijam», ѵъ Genue grade ... гогепъ” in der kurzen 
Fassung, in der längeren dagegen heißt er einfach "Zustune- 
ja". Letztere Namensform reflektiert die griechische Volks-
spräche, während "Іоапъ ze Ioustini jani»" entweder auf die
griechische Hochsprache oder aber auf das Lateinische ver-

• * 4 weist.

1) Es handelt sich um eine einzelne Hs., während alle übri- 
gen Textvarianten in die Codices eingearbeitet sind.
Povestb о Carbgrade (ego osnovanii i vzjatii Turkami v 
1453 godu) Nestora-Iskandera 15 veka (Po rukoçisi Troice- 
Sergievoj Lavry пае. 16 veka, N0. 773). Soobscil Archi- 
mandrit Leonid, SPb. 1886 (Pamjatniki drevnej pisbmennosti 
i i8kusstva.62). (weiterhin zitiert: Leonid, Povestb)

2) Chronograph 1512, PSRL 22.2, S. 206
3) ebda.
4) Bericht über die Eroberung Konstantinopels. Nach der Ni- 

kon-Chronik übersetzt und erläutert von M. Braun und
A. M. Schneider. Leipzig 1941 (weiter zitiert: Braun-Schnei 
der, Beri с ht Übe r die Eroberung), S. 34: "Zustuneja" sei 
volksgriechisch.
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Die ausführliche Fassung enthält außer einer viel breiteren 
Schilderung der Kampfhandlungen noch den Bericht über die 
Gründung К-pels (mit der Erzählung über den Kampf des Adlers 
mit der Schlange) und als großen Schlußteil die Prophezeiun- 
gen über die Errettung der Stadt, in denen der Hinweis auf 
"rusii že rodi»" enthalten ist. In verschiedenen Codices 
fehlt den ausführlichen Berichten (= Chronograph-Redaktion) 
der Anfangsteil, der die Gründung der Stadt behandelt. Die 
Prophezeiungen am Schluß unterscheiden sich meist stark im 
Umfang. Jedoch der Hinweis auf "rusii že rodi" ist allen ge- 
meinsam. Schließlich sind in den Berichten nach der Chrono-

 -graph-Redaktion, die wir in über 200 Codices finden, geleף
gentlich Auslassungen und Zusätze innerhalb der eigentlichen 
Kampfberichte festzustellen. Im Ganzen gesehen, stellen sich 
die ausführlichen Fassungen, die ungefähr ab 1530 in den 
Codices erscheinen, als zu einer Redaktion gehörig dar, ge- 
hen also auf eine Hs. zurück.^
Die von Archimandrit Leonid entdeckte einzelne Hs. unter- 
scheidet sich von den ausführlichen Berichten in den Codices 
dadurch, daß sie das berühmte Nachwort - die autobiographi-7sehe Notiz des Nestor-Iskander - enthält. Dieser sei als 
Jüngling von den Türken gefangengenommen und beschnitten 
worden, habe an der Eroberung К-pels mitwirken müssen, habe 
sich aber seinen Verpflichtungen auf verschiedenste Weise 
entzogen. Währenddessen habe er einen Bericht über die Kampf- 
handlungen angefertigt und diesen nach dem Fall K־pels durch 
Darstellungen ergänzt, die ihm hochgestellte Bürger der

4

־ 59 ־

5) S. N. Azbelev, К sravnitel'nomu izuceniju povesti 0 zavoe- 
vanii Konstantinopolja turkami. In: Sravnitel1 noe izucenie 
literatura. Sborn. stat'ej к 80-letiju ak. M. P. Alekseeva, 
L. 1976 (weiter zitiert: Azbelev, Festschrift Alekseev),S.23.

6) M. N. Speranski.j« Povesti iskazanija о vzjatii Cargrada 
turkami (1453) v russkoj piśmennosti 15 - 17 vekov. In: 
TODRL 10 (1 9 5 4) (weiter zitiert als: Speranskij, Povesti 10), 
S. 147 ff.

7) Schaeder« Moskau das Dritte Rom, S. 47, Anm. 4, liest nach 
einer der Edition des Archimandrit Leonid beigegebenen 
Photographie des letzten Blattes "Iskinder".

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



Stadt gegeben hätten• Diese Fassung stellt eine eigene Redak- 
tion dar, die als Variante zu der Hs• anzusehen ist, die der 
Chronograph-Redaktion zugrundeliegt• Diese (unbekannte) Hs• 
und die von Archimandrit Leonid gefundene Hs• gehen auf einen

Qgemeinsamen Archetypus zurück•
Die Hs. des Archimandrit Leonid gilt allgemein als die alte- 
ste Redaktion und wird auf den Anfang des 16. Jh.s datiert, 
während die ausführlichen Berichte in den Codices erst abQ1530 einsetzen (s.o.).
Während über die referierten Fakten Einmütigkeit besteht, 
entzündet sich die Diskussion an zwei Fragen, wovon für uns 
die letztere Bedeutung hat:
1. Bestehen Beziehungen zwischen der kurzen und der ausführ- 

liehen Erzählung über den Fall К-pels? Welche?
2. Wie ist die umfangreiche Chronograph-Redaktion eigentlich 

entstanden und wie verhält sich dazu das Nestor-Iskander- 
Nachv/ort der Leonid-Hs•?

1.1.1 Bestehen Beziehungen zwischen der
kurzen und der ausführlichen Erzählung?

Bereits Sachmatov hatte die kurze -Erzählung über die Erobe- 
rung К-pels als Übersetzung angesehen,1̂  und zwar aus dem 
Griechischen. Speranskij schließt sich dem an und hält den

8) Speranskij, Povesti 10, S. 147 ff•
9) Leonid, Povest1, S. IV: die von ihm entdeckte Hs. wurde 

Anfang des 16. Jh.s geschrieben. Ebenso Speranskij, Po- 
vesti 10, Ц. 151• Allein Skripil1, M. 0., "Istorija" о 
vzjatii Cargrada turkami Nestora Iskanctera. In:
TODRL 10 (1 9 5 4) (weiterhin zitiert als: Skripil1, Isto- 
rija), S. 177, meint, daß die Erzählung bereits Ende 
des 15. Jh.s entstanden sei. Allerdings stützt er sich 
dabei nur auf das Nestor-Iskander-Nachwort: dort wird 
die Augenzeugenschaft des Verfassers hervorgehoben.
Wenn also der Verfasser Augenzeuge der Ereignisse gewe- 
sen sei, könne die Erzählung nicht erst im 16.Jh. ent- 
standen sein.

10) A. A. Sachmatov, К voprosu 0 proischozdenii Chronografa, 
in: Sbornik ORJaS 66 (1899)! S. 21 f.
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Bericht des Leonhard von Chios , den dieser Papst Niko-1 plaus II• gesandt hatte, für die Vorlage ; ebenso Sreznev-

Dagegen machte V• Rziga 1934 bereits Mitteilung von einem 
Fund, den er im Zusammenhang mit seinen Maksim Grek-For- 
schungen gemacht hatte: Eine Übersetzung des 7. Kapitels 
der geographischen und historischen Studien des nachmaligen 
Papstes Pius II., in dem über die Eroberung К-pels berich- 
tet wird- Die entdeckte Hs. Maksim Greks trägt die Uber- 
schrift n0 vzjatii Carjagrada, perevedeno s latinskogo Ma- 
ksimom, inokom grekom evjatyja gory".1̂  Diese Entdeckung 
blieb lange Zeit unbeachtet und wurde, während man weiter 
nach einer griechischen Vorlage suchte, kürzlich wieder- 
holt.15
Die Übersetzung Maksim Greks gibt das lateinische Original 
viel besser wieder als die kurzen Erzählungen in den Codi- 
ces. Terminus ante quem ist hier 1518, da in diesem Jahr

11) Leonhard von Chios: Epistula. Migne, Gr. 159. Leon- 
hard hat den Brief mit dem 16. Aug. 1453 datiert ־ 
die Eroberung К-pels fand aber am 29. Mai 1453 statt.

12) M. N. Speranski.ļ, Povesti i skazanija 0 vzjatii Car- 
grada turkami (1453) v russkoj pismennosti 16 - 17 
vekov, in: TODRL 12 (1956) (weiter zitiert als: Speran- 
ski j , Povesti J_2 ), S. 192 - 98

13) I. I • Sreznevskij t Povest* о Cafgrade, in: Ucenye zapi- 
ski II otd. imp. Akad•Nauk kn. I, otd. Ill, SPb. 1854,
S. 61 - 68, vor allem S. 66 - bei Speranskiy• Povesti 12, 
S. 196. - auch Schaedert Moskau das Dritte Rom, S. 45

14) v' V• Rziga• Kto perevel kratkuju povest* 0 vzjatii K-polja 
turkami? in: Slavia 13, Praha 1934, S. 105 08 ־. Origi- 
nal: Aeneae Silvii Piccolominei, postea Pii II papae 
opera geographica i historica• Helmstadii 1690, pp. 243־ 
247. A• 1• Sobolevsklj, fcnej Sil'vij i Kurbskij, in: 
Serta^Borysthenica, Sborn. v čest' zaslužennogo prof.a 
Ju. Kulakovskogo, Kiev 1911, S• 1 - 17, vermutete, daû 
A. Kurbskij die kurze Chronikerzählung nach Aeneas Sil- 
vius Piccolomini übersetzt habe.

15) B. M> Kloss teilte seinen "neuen" Fund mit in: Pamjatni- 
ki kul1tury. Novye otkrytyja• (Predsedatel1 redkollegija 
D. S. Lichacev), M. 1975, S. 55 -61. bei Azbelev, Fest- 
schrift Alekseev, S. 19 Anm. 9.
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Maksim Grek nach Moskau kam• Rziga meint vorsichtig, daß
Maksim die Übersetzung vor 154-3 angefertigt habe.1̂  Das aber
schließt aus, daß sie der kurzen Erzählung über den Untergang
К-pels zugrundeliegen kann, da diese bereits im Chronographen

171 5 1 2 in der Redaktion von 1520 erscheint• Auch stellt die 
Erzählung in den Chroniken eine so schlechte Übertragung des 
lateinischen Originals dar, daß man auch von daher die Über- 
setzung Maksim ^reks als viel jünger einschätzen muß.
Speranskij hielt die ausführliche Erzählung für jünger als
die kurze, die er ja für eine Übersetzung aus dem Griechi-
sehen ansah. Und er meinte, daß die letztere der ausführli-

1Öchen Passung als Quelle gedient habe. Er begründet dies
damit, daß die ausführliche Erzählung erst in den 30-er Jah-
ren im Chronographen erscheint, also fast 15 Jahre später
als die kurze Erzählung• Außerdem finden sich in manchen
ausführlichen Passungen der Codices ganz klare Übernahmen
aus der kurzen, aus dem Lateinischen übertragenen Erzählung,1qworauf schon Unbegaun hingewiesen hat• J

Nun hat allerdings Azbelev 19в 1 mitgeteilt, daß er ein Bruch-
stück der ״Chronograficeskaja redakcija", also der ausführ-
liehen Fassung in den Codices, entdeckt hat, das er als we-
sentlich älter einschätzt als sogar die Hs., die Archimandrit
Leonid veröffentlicht hat. Azbelev datiert sein Fragment auf

poetwa 1480. Wenn auch Speranskijs Begründung für das höhere
Alter der kurzen Fassung z.T. (früheres Erscheinen derselben
in den Chroniken) durch Azbelevs Fund hinfällig geworden ist,
so hält Azbelev Speranskijs These, daß sich die ausführlichere
Erzählung wesentlich auf die kurze Fassung stützt, doch für

21durchaus gerechtfertigt ("vpolne obosnovanno" ), ohne aber

16) Rziga, Kto perevel kratkuju povest1, S. 106.
17) Speranskij, Povesti 12, S. 193 f.
18) ebda. 1 9) ebda.
20) S. N• Azbelev; К datirovke russkoj Povesti о vzjatii

Cafgrada turkami, in: TODRL 17 (1961), S• 334 37 ־•
21) Azbelev, Festschrift Alekseev, S. 19•
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diese seine Annahme näher zu begründen.
M. E. sind beide Erzählungen ־ die kurze und die ausführli-
chere - unabhängig voneinander entstanden. Gelegentliche
Übernahme von Angaben der kurzen Fassung in die längere und
umgekehrt lassen sich dadurch erklären, daß der Kopist beide
Texte kannte. So kommen in manchen Codices beide Fassungen
vor, vgl. z.B. in der Nikon-Chr. PSRL 12, S. 97 ff.: die
kurze Fassung; PSRL 12, S. 78: die ausführliche Fassung.
Bezeichnenderweise sind in der von Archimandrit Leonid auf-
gefundenen Hs. keine Übernahmen aus der kurzen Erzählung

22festzustellen.
Mir scheint, daß die Grundkonzeption in beiden Texten grund- 
verschieden ist. Während die lange Erzählung die Griechen 
in ihrem Kampf idealisiert (s.u.: Konzeption und Komposi- 
tion), muß man in der kurzen Erzählung nach positiver Dar- 
Stellung der Griechen suchen ־ sie sind habgierig, kleinlich- 
egoistisch; statt zu beten, feiern sie Gelage; statt ihr Ver- 
mögen der Verteidigung der Stadt zu opfern» vergraben sie es; 
doch ihre Diener stehlen es oder verraten es den Türken. Daß 
der Autor ein Lateiner ist, wird hieran recht deutlich. Ein 
russischer Autor, dem es hätte darum gehen müssen, den Fall 
К-pels als durch die Sünden und Laster, als durch den Abfall 
der Stadt von Gott (= die Union von Ferrara-Florenz 1438/39) 
verursacht darzustellen, hätte jenes Material, das die kurze 
Erzählung bietet, in ganz anderer Weise verwertet, als die 
ausführliche Erzählung uns den Lauf der Ereignisse darbietet.
Die kurze Erzählung ist sprachlich recht unbeholfen, unge-
lenk, wohingegen die längere Version von beispielhafter
Klarheit ist, eine logische Satzgliederung hat, die für das
Altrussische ungewöhnlich ist. In der langen Erzählung steht
das Prädikat meist vor, in der kurzen Erzählung meist nach

23dem Objekt, also am Satzende.

22) Speranskij, Povesti 10, S. 147 f.; Povesti 12, S. 197 f.
23) Chronograph 1512, PSRL 22.2, S. 205 -07: Von 15י Sätzen 

steht in 112 Sätzen das Prädikat hinter der Ergänzung = 
74%, in 31 Sätzen davor = 31%» - In der langen Erzählung 
steht das Prädikat in 75/ aller Sätze vor der Ergänzung.
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Zu den eben angemerkten stilistischen Unterschieden zwischen 
beiden Erzählungen ist allerdings zu sagen, daß ein souverä- 
пег Stilist, wie wir ihn im Autor der ausführlicheren Erzäh- 
lung vermuten müssen, sich durch die Stileigentümlichkeiten 
der kurzen Erzählung kaum hätte beeinflussen lassen•

Die ausführliche Erzählung über die Einnahme K-pels liegt, 
wie erwähnt, in zwei Variantengruppen vor uns: die eine 
wird repräsentiert durch die einzelne, von Archimandrit Leo- 
nid aufgefundene Hs., die zweite Gruppe bilden die Versio- 
nen, die wir seit etwa 1530 in den verschiedenen Codices vor- 
finden. Beide Gruppen gehen, wie bereits gesagt, auf einen 
Archetypus zurück.
Wie nun hat man sich die Entstehungsgeschichte der uns vor- 
liegenden ausführlichen Erzählung in der Leonidschen Hs., 
also mit dem Nestor-Iskander-Nachwort, vorzustellen? Diese 
Frage berührt nicht die soeben mehr oder weniger offenge- 
lassene Frage nach dem Einfluß der kurzen Erzählung auf die 
längere: Denn die hier gestellte Frage zielt mehr oder weni- 
ger deutlich darauf ab, ob wir es mit einer originalen rus- 
sischen Erzählung zu tun haben - oder aber mit einer Uber- 
Setzung aus dem Griechischen. Die Frage nach der Beziehung 
zwischen der kurzen und langen Erzählung würde dann nur in 
dem Falle Interesse gewinnen, wenn man schlüssig sagen könn- 
te, daß die ausführliche Version unserer Erzählung eine auf 
russischem Boden entstandene Schöpfung ist. Die Frage wäre 
auch von gewisser Relevanz im sekundären Stadium - nämlich 
dann, wenn man feststellen sollte, daß die lange Erzählung 
eine Übersetzung darstellt: dann könnte man fragen, ob die 
kurze Erzählung bei der Übersetzung der längeren Fassung in 
irgendeiner Weise Einfluß gehabt hat.
Die heute noch gängige Version über die Entstehung der aus- 
führlichen Erzählung über den Fall К-pels hat schon Archi- 
mandrid Leonid anläßlich der Edition seiner Hs. vorgezeich- 
net:^*^ ein irgendwie in türkische Gefangenschaft geratener

24) Leonid, Povest*, S. III - IV
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Russe habe die Ereignisse, wie im Nachwort beschrieben,
festgehalten, seine Informationen nach der Eroberung der
Stadt durch Befragen vertrauenswürdiger Leute ergänzt und
dann, in die Heimat zurückgekehrt, niedergeschrieben; es
wird dabei nicht ausgeschlossen, daß eine erfahrene Hand

25die originalen Aufzeichnungen bearbeitet hat.
Beim genauen Lesen muß man erkennen, daß der Standpunkt des
Erzählers sich - im Gegensatz zur Aussage im Nestor-Iskan-
der-Nachwort - innerhalb der Stadt befindet. Offenbar ist
er an den Kämpfen beteiligt, und zwar unter dem Kommando

?6Giustinianis, den der Autor vergöttert. Von wichtigen 
Ereignissen an anderen Frontabschnitten weiß er so gut wie 
gar nichts zu berichten. Von der idealisierenden Verzeich- 
nung Giustinianis in der längeren Erzählung war ja be־ 
reits die Rede.
Speranskij zählt eine Reihe von Informationen auf, die der
Autor - Speranskijs Meinung nach - nur erhalten konnte, wenn
er sich, wie Nestor-Iskander erklärt, im türkischen Lager

27befunden hat. Ep ist hier leider nicht der Platz, auf die 
bei Speranskij genannten Punkte einzugehen. Zusammenfassend 
kann man jedoch sagen, daß es sich dabei um Nachrichten han- 
delt, die entweder in K-־pel ohnehin bekannt gewesen sein 
dürften oder aber die als dramatisierende Zusätze des Autors 
zu werten sind, z.B. wenn es heißt, Mehmed habe nicht schla-

25) 80 Æ.B. N. K. Gudzi.j: Istorija drevnej russkoj literatury, 
М.П956, S. 244 - 48, (weiterhin zitiert: Gudzij, Isto- 
rija); Stender-Petersen, Gesch.der russ. Literatur, S.193
- 195; Istorija russko.j literatury, AN SSSR M.-L. 1946,
S. 222 - 25; D. Cizevskij» History of Russian Literature. 
From the 11th Cent, to tne End of the Baroque. Den Haag 
I960 (Slavistic Printings and Reprintings.12) (weiterhin 
zitiert: Tschizewskij, History), S. 198, zweifelt an Ne- 
etor-Iskander ais Autor. W ,̂ Lettenbauer. Russische Lite- 
raturgeschichte, Wiesbaden 1958, S. 31» spricht sich als 
einziger für griech. Original aus. Nachwort: späte Erfindg.

26) Braun-Schneider, Bericht über die Eroberung К-pels, S. 35- 
Giustiniani: vermutlich Kommandeur des Autors, der zu
den Griechen gehörte, die dem Genueser zugeteilt waren.

27) Speranski.], Povesti 10, S. 140.
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fen können, weil er an die vielen Gefallenen und auch an die 
Tapferkeit des Zaren habe denken müssen (unsere Textvorlage 
73/15); zwei Mal habe der Sultan bereits abziehen wollen, 
weil er meinte, er werde die Stadt nicht einnehmen können 
(60/36 und 73/18); als der Sultan die Zeichen über der Stadt 
sah, rief er seine Zeichendeuter, und die sagten zu ihm: 
"Znamenie veliko estb i gradu paguba." 73/36 usw.
Verneint man die Autorschaft eines Christen im Türkenlager, 
dann erhebt sich sogleich die Präge nach dem nun anzunehmen- 
den griechischen Original der Erzählung. Ein Vergleich mit 
den wichtigsten Quellen - Georgios Phrantzes und MichaelOQDukas - führt zu dem Schluß, daß diese als Vorlage nicht 
gedient haben können, denn unsere Erzählung enthält Mittei- 
lungen, die beide nicht kennen. Demnach wäre eine griechi- 
sehe Vorlage anzusetzen, die wohl - falls je vorhanden - 
nicht mehr aufgefunden wird.
So kann nur sachliche Textanalyse eine Lösung der Präge her- 
beiführen. Diese aber scheint solange nicht gewährleistet, 
als nationales Prestigedenken die Antwort mitbestimmt - so 
scheint für die sovjetische Forschung die Annahme eines grie- 
chischen Originals a priori unmöglich. Da das Problem noch 
der Lösung harrt, da es an gründlichen Arbeiten vor allem 
am Text selbst fehlt, können wir nur einige Meinungen vor- 
stellen, die den einen oder anderen Punkt charakterisieren.
Es ist dabei bezeichnend, daß die (wenigen) westlichen Ar- 
beiten, die sich der Frage zuwenden, stärker zur Annahme ei- 
nes griechischen Originals tendieren, während die sovjeti- 
sehen Arbeiten auf einem russischen Autor bestehen.
H. Schaeder hatte schon 1929 auf die ,,Benutzung von griechi- 
schem Gut11 innerhalb der ausführlichen Erzählung über den

28) Auf den Erzähler innerhalb der Stadt weisen hin Schaeder, 
Moskau das Dritte Rom, S• 48; Braun-Schneider, Bericht 
über die Eroberung K־pel8, S. 35; Lettenbauer♦ Russ. Li- 
teraturgeschichte, S. 31; Speranskij, Povesti 10, S. 139•

29) (Michael?) Ducas : Istoria turco-bizantina (1341 1462 ־)• 
Hrsg•: Vasile ärecu. Bucureçti 1958. (Scriptores Byzanti- 
ni. 1). - Georgius Sphrantzes: Chronicon (1401 - 1477). 
Hrsg.: Vasile Srecu. Bucuresti 1966. (Scriptores Byzanti- 
ni. 5).
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ratur bereits bekannt waren - er fand Entlehnungen aus der
serbischen Passung des ,Trojanischen Krieges' ־ der 1*Trojan-
skaja pritca"-und aus der russischen Übersetzung der latei-
nischen Bearbeitung dieses Stoffes durch Guido de Columna

441De proeliis1. Beide, die serbische und die altruss. Uber-
setzung, finden sich gelegentlich im gleichen Codex. Viele
für Kriegserzählungen so typische Bilder und Wendungen in
der K-pler Erzählung kommen aber auch in anderen altruss.

45Kriegserzählungen schon vor. Wir werden an anderer Stelle 
Gelegenheit haben, auf viele Ähnlichkeiten mit dem 'Jüdi- 
sehen Krieg1 ("Padenie" oder "Razorenie Ierusalima") hinzu- 
weisen4  ̂ (s.u. S.230ff.: 6.2 Vergleiche. Im Rahmen der 'An- 
merkungen zum Stil unserer Textet•
Mir scheint aber zweifelhaft, ob man derartige Entlehnungen,
d.h. den Gebrauch tradierter Wendungen und Bilder (Topoi)
als Beweis für eine originale altruss. Schöpfung betrachten
darf, dies umso mehr, als ja diese Wendungen zumeist wieder-
um aus übersetzten Werken stammen. Daß der Autor oder über-
setzer der K-pler Erzählung ein für die altruss. literari-

47sehen Verhältnisse der zweiten Hälfte des 15• Jh.8 unge-

44) Vorlage: *Roman de Troie' des Benoît de Sainte-Maure.
45) A. S. Orlov: Ob osobennostjach formy russkich voinskich 

povēstej (Tconcaja 17 v.). in: ötenija v Obscestvé istorii 
i drevnostej rossijskich pri Moskovskom universitet?.
1902, kn.6. S. 1-50. - derst : Povest* о vzjatii Cafgrada 
turkami 1453 g. i ее istoeniki. in: Drevnjaja russkaja 
literatura 1 1 - 1 7  w .  M.-L. 1945• S. 226 - 37. hier
S. 226. S. 237 betont er aber: "grekofil1 skoe... socinenie".

46) Speranski.i. Povesti 10, S. 151 Anm.2: auch er betont die 
Parallelen zum 'Jüdischen Krieg1.

47) S. N. Azbelevs Fund eines Bruchstückes unserer, der aus- 
führlichen Fassung der Erzählung, das er als um 1480 
herum geschrieben datiert, verlegt die Entstehung unserer 
Erzählung ziemlich nahe an die berichteten Ereignisse:
Das Fragment gehört - 8.0. S.62 Anm. 20 - zu den Chronik- 
erzählungen, die ״Chronografičeskaja redakcija" bilden. 
Die Hs., auf die jene Redaktion zurückgeht, und die Leo- 
nid-Hs.bilden aber selbst nur Varianten eines Archetypus, 
der demnach in seiner Entstehung mehr oder weniger weit 
vor 1480 angesetzt werden muß. vgl.: S. N. Azbelev: К 
datirovke russkoj Povesti 0 vzjatii Cargrada turkami.
in: TODRL 17 (1961). S. 334 - 37.
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mein talentierter und gewandter Schreiber war, wird nirgends
4Ѳ «bestritten• Ein 80 begabter "kniznik" wird in jedem Pall -

ob er eine Übersetzung anfertigt oder aber selbst einen
Stoff gestaltet ־ auf vorhandene Werke des entsprechenden
Genres zurückgreifen und Wendungen oder Bilder adaptieren,
wenn diese das, was er selbst sagen oder aber übersetzen
möchte, treffend und stilgerecht auszudrücken vermögen. So
sind also m• E. Parallelen zwischen der K-pler Erzählung und
bereits früher im altruss. Schrifttum vorhandenen Texten we-
der ein Beweis für eine originale altruss. Schöpfung noch
ein beweis für oder gegen Annahme einer'Übersetzung - solche
Parallelen beweisen nur, daß der Autor oder Übersetzer in
der altruss. Literatur Bescheid wußte und die entsprechenden
Werke, die bereits vorhanden waren, als Pormulierungshilfe
heranziehen konnte.
Trotzdem stützen sich Skripil1 und Speranskij, die die um- 
faeeendsten Forschungen hierzu während der letzten Zeit vor- 
gelegt haben, in ihrer Betonung des russischen Originals

AQwesentlich auf Orlovs Beweisführung. J Beide Thesen sollen
hier kurz umrissen werden, weil die eine - Skripil18 - den
dogmatisch-russischen Standpunkt vertritt, während die ande-
re - Speranskijs -־, obwohl bereits vor nunmehr vļer Jahrzehn־
ten formuliert, eine in den wichtigsten Zügen akzeptable Lö-
sung anbietet.

è

Wir wollen uns zunächst Speranskij zuwenden, weil Skripil' 
sich in seinen Ausführungen gerade gegen dessen und ähnliche 
Auffassungen wendet.

48) z.B. Skripil1 . 1״Istorija", S. 183: ",Istorija״ byla na- 
pisana celovekom bol'eogo literaturnogo talanta". 
Speranskij, Povesti 10, S. 143: "Vpolne verojatno, cto 
povest' napisana ... opytnym v literaturnom dele rueskim 
knižnikom ..."

49) Es handelt sich um die bereits mehrfach genannten Arbei- 
ten M. 0• Skripil*: "Istorija" 0 vzjatii Cargrada tur- 
kami Nestora Iskandera. in: TODRL 10 (1954)• S. 166י - 
18^. - M• N. Speranskij: Povesti i 8kazanija о vzjatii 
Cargrada turkami ( 1453; v russkoj pismennosti 16 - 17 w. 
in: TODRL 10 (1954). S. 136 - 165• und in: TODRL 12 
0956). S.188 - 225. Speranskij hatte die Arbeit schon 
1937 abgeschlossen.
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Speranskij unterscheidet zweierlei Berichte, die der Erzäh-
lung das faktische Material liefern: ein Bericht wurde im
türkischen Lager niedergeschrieben. Das beweisen die Hach-
richten innerhalb der Erzählung, die nur jemand erfahren
konnte, der sich auf türkischer Seite befand;־*̂  eben jener
im Nachwort erwähnte Nestor-Iskander. Nach der Eroberung
der Stadt habe dieser in K־pel Erkundigungen über die Ereig-
nisse während der Kampfhandlungen innerhalb der Stadt einge-
holt und niedergeschrieben und diese Notizen einem Christen
gegeben. Das Nachwort, das also vom eigentlichen Verfasser
stammt, nenne zwar den Namen Nestor-Iskander. Doch sei damit
nichts für die Bestimmung der Nationalität desselben gewon-

51nen. Diese Notizen seien dann mit sicherlich griechischen 
Flüchtlingen in die Ruś gelangt, wo sie von einem ungewöhn- 
lieh talentierten "knižnik" (s.o.) miteinander verarbeitet 
worden seien. Dieser habe sich dabei auch die in der Ruś be- 
reits kursierende Weissagungsliteratur, die sich auf K־pel 
bezog, zunutze gemacht und diese Erzählung geschaffen, die 
voll in der Tradition der altruss. Kriegserzählung des aus- 
gehenden לו., beginnenden 16. Jh.s stehe. Aus stilistischen 
Gründen habe der russische Autor das Nachwort des Verfassers 
der originalen Aufzeichnungen beibehalten. Der Kopist der 
Hs., die den Fassungen der Codices zugrundeliegt, habe das 
Nachwort aus verschiedenen Gründen fortgelassen, so daß es 
nur in der Hs. zu finden ist, die Archimandrit Leonid ent- 
deckt hat.
Skripil* wendet sich ganz entschieden gegen alle Standpunk- 
te,^die - wie Speranskijs These - davon ausgehen, daß der 
ausführlichen Erzählung über den Fall К-pels (vermutlich 
griechische) Aufzeichnungen zugrundeliegen, die auf dem Bo- 
den der Ruś nachträglich ihre heutige Gestalt erhalten haben.

50) s.o. S.b5: die von Speranekij angeführten Nachrichten 
überzeugen nicht. Speranskij, Povesti 10, S. 140.

51) ebda., S. 142.
52) z.B.: N. A. Smirnov: Istoriceskoe znacenie russkoj ,Po- 

vesti1 Nestora Iskandera о vzjatii turkami Konstantino- 
polja v 1453 g. in: Viz.vr. 7 (1953). S. 55 - 56.
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Seiner Meinung nach ist die Erzählung durch und durch rus- 
sisch. Und zwar sei Nestor-Iskander ein Russe (Ukrainer?) 
gewesen, der von den Tataren gefangen, an die Türken ver- 
kauft und dort womöglich den Janicaren eingereiht worden 
sei. Bei den Türken habe er in einer russischen Kolonie ge- 
lebt und "konecno" in einer russischen Abteilung gedient. 
Deshalb habe er auch bei Freunden ("ovogda skryvaniem, ovog- 
da ze sovescaniem privatelej svoich") untertauchen können, 
diese 'Freunde1 seien Landsleute gewesen. In der russischen 
Kolonie und in jenem russischen Regiment habe er auch seine 
Muttersprache bewahrt. Daß er ein professioneller Kriegs- 
mann gewesen sei, beweise die detaillierte, kenntnisreiche 
Beschreibung einzelner Szenen. Sein großes literarisches 
Talent und seine intime Kenntnis der internationalen Ver- 
hältnisse hätten es ihm nach seiner Heimkehr ermöglicht,

5*5diese Erzählung niederzuschreiben•
Dieser phantasievollen Interpretation ist natürlich die Spe- 
ranskijs vorzuziehen. Wenn dieser nicht so bemüht wäre, un- 
bedingt die Authentizität des Nestor-Iskander-Nachworts zu 
retten und aus dem Grunde den Autor der Aufzeichnungen im 
türkischen Lager finden muß, könnte man seine Version über- 
nehmen. Sie bietet einen vernünftigen Kompromiß zwischen 
den dogmatischen Standpunkten, deren einer ein russisches 
Original ohne Zuhilfenahme einer fremden Quelle postuliert, 
während der andere die Übernahme und Übersetzung einer in 
der vorliegenden Form voll ausgebildeten (griechischen) Er- 
Zahlung voraussetzt.
Wenn wir auch z.B. Speranskijs Standpunkt als einen mögli- 
chen akzeptieren, so steht eine solche Aussage nur in Bezug 
zu Äußerungen, die als zu konstruiert erscheinen müssen. Es 
bleibt uns daher keineswegs erspart, auch weiter nach Mög- 
lichkeiten zu suchen, die uns dem tatsächlichen Ablauf der 
Dinge, der tatsächlichen Geschichte des Textes näher brin- 
gen ־ nicht nur einer akzeptablen Version.

53) Skripil', "Istorija", S. 182 184 ־.
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1•2 K0nze2ti0n_und_K0m£0siti0n der Erzählung
über die Eroberung Konstantinopels durch die Türken

Um einer Antwort auf die ?rage nach der tatsächlichen Ge- 
schichte des uns vorliegenden Textes etwas näherzukommen, 
wollen wir versuchen, den ideologischen Standpunkt des Er- 
Zählers zu ergründen: was will der Erzähler mit seiner Ge-54,schichte bewirken, an wen wendet er sich? Wir wollen ver- 
suchen, die Beantwortung dieser Frage mit der Erläuterung 
der Komposition unseres Textes zu verbinden.
Die Erzählung besteht aus vier ungleich langen Teilen:
1• Legenden über die Gründung K-pels (55 - 58/18);
2• Belagerung und Eroberung К-pels durch die Türken ־ dazwi- 

schengeschaltet: Gebete, Klagen, Sündenbekenntnisse, 
Wunderzeichen. (58/19 77/15 ־);

3. Weissagungen: nach Methodius von Pathara, Leo sapiens, 
Visio Danielis. (77/16 - 78/14);

4• Nachwort: biographische Notiz Nestor Iskanders,
(78/15 - 77/30).

Die Erzählungen über die Gründung К-pels gipfeln in dem Be- 
rieht über den Kampf des Adlers mit der Schlange: der Adler 
schleppt die Schlange hinweg, diese umschlingt ihn aber, 30 
daß der Adler kraftlos zu Boden sinkt. Menschen, die diesen 
Vorgang beobachten, töten die Schlange und retten den Adler. 
Die Deutung des Vorgangs wird expressis verbis angefügt 
(56/21 - 56/26). Der Kernsatz ist folgender:
56/23 "A poneže krestbjane zmija ubiša, a orla izymasa, jav- 

ljaet, jako naposledok раку chrestbjanstvo odoleet be- 
sermanstva i sedmocholmago priimut i v nem vocarjatsja."

Damit ist das eschatologische Schema unserer Erzählung vor- 
gegeben: es wird ein Kampf mit den Mohammedanern stattfinden, 
in dem diese die Christen besiegen. Aber die Stadt wird be-

54) Die folgenden Ausführungen weisen gewisse Parallelen zum 
entsprechenden Abschnitt in W.-H. Schmidt^ gattungstheor. 
Untersuchungen auf. Doch gehen wir in unseren Auffassun- 
gen stellenweise - insbesondere bei der Bewertung der 
Analysen - auseinander. Schmidt, Untersuchungen, S.101-14.
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freit werden und wieder auferstehen• Dem Kampf mit der 
Schlange/Islam ist der zweite, der Hauptteil der Erzählung 
gewidmet; von der Errettung K־pels berichtet schließlich 
der dritte Teil.
Dies Bild des Kampfes des Adlers mit der Schlange stellt 
nicht den gesamten ersten dar, vielmehr ist es in die
Gründungsgeschichte(n) K־pels verwoben. Der erste Teil lie־ 
fert nicht allein das Grundmotiv der Erzählung, sondern bil- 
det kompoeitionell gesehen die Exposition: Aufbau und Auf- 
stieg K־pels dank des Schutzes und der Gnade der Gottesmut- 
ter stehen im Mittelpunkt• Und plötzlich erhebt der Autor 
seine Stimme: in einem fast predigthaften Monolog schlägt 
er ein anderes Grundmotiv an, das als allgemein christlich 
bezeichnet werden kann : gesündigt haben wir, haben uns von 
Gottes Gnade abgewandt. Hier wird das formelhafte "grech 
radi nasich", wie wir es sonst, auch in der Erzählung über 
die Belagerung Pleskaus antreffen, aktualisiert, es wird 
zum zentralen Thema; immer wieder unterbricht der Autor das 
Geschehen mit Sündenbekenntnissen, die oft, wie auch in der 
Einleitung, in folgender Weise beginnen:
58/4 "... na nas milostb božbju i scedrot otvrascaemsja 

i na zlodejanija i bezzakonija obrascamesja, 
imi že boga i prečistuju ego materb razgnevaem 
i elavy Bvoeja i cbti otpadaem, '

So ähnlich: 59/5 » 69/6, 75/37.
Die Stadt hat sich der Zucht- und Gottlosigkeit ergeben, und 
deshalb wird sie von Gott gestraft• Aber die Strafen werden
- zunächst - nur kurz aufgezählt: Ansturm der Ungläubigen, 
Hunger, Seuchen, Fehden untereinander • ..18 ־ (58/13 ־^ ).

55) Die Monologe heben sich, wie dargestellt werden wird, 
durch ihre straff, meist parallel gestalteten Sätze vom 
übrigen Kontext ab: daher wurde vom 1predigthaften Ton1 
gesprochen (s.u.: С Anmerkungen zur Stilistik: 3. Pigu- 
rae per ordinem).

56) Diese Aufzählung gehört eigentlich zu einem Versatzetück, 
das wohl zur Verbindung der Teile 1 + 2 eingefügt ist.Der 
J.Teil schließt: К-pel litt unter uneagbaren Qualen! "tbmo- 
cislennymi bedami i ••• napastbmi •.. postrada." KP 58/11•
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Die Strafen Gottes werden nur summarisch genannt, weil sie 
kompositioneil im ersten Teil nichts zu suchen haben, und 
leiten zum zweiten, zum Hauptteil über.
Dieser hat dreierlei Punktion:
1• Der Kampf der Christen mit den Türken wird zur Beschrei- 

bung der schlimmsten Strafe Gottes: Belagerung, Not,
Kampf und schließlich Eroberung der Stadt durch die 
Ungläubigen.

2. Durch die in die Kampfhandlungen eingeschobenen Monologe 
des Autors und die Gebete von Klerus und Volk ergibt 
sich ein ständiger Wechsel von Sündenbekenntnis/Selbst- 
anklage und Kampfhandlung : Die Beziehung von Sünde als 
Ursache und Strafe Gottes als Folge wird ständig aktu- 
alisiert.

3* Die Darstellung des Kampfes durch den Autor gibt dieser 
Beziehung allmählich eine ganz andere Qualität: Aus der 
antithetischen Stellung von ,Sünde und Strafe1 (antithe- 
tisch, weil das eine die Folge vom anderen ist) entwik- 
kelt sich eine einheitliche, eine synthetische Position. 
Das Volk von K־pel er- und bekennt seine Sünden - vom 
Kaiser bis zum Bürger hinab. Die Bevölkerung wandelt die 
Strafe, sozusagen vor den Augen des Lesers, um, indem sie 
diese willig auf sich nimmt als Möglichkeit, für die Sün- 
den zu büßen. So kann aus dem Krieg als Geißel Gottes ein 
Kampf für den rechten Glauben im Sinne von Buße, von täti- 
ger Reue werden: Aus dem Gegensatz: ,Sünde - Strafe1 wird 
eine Gleichung ,Sündenbekenntnis - Buße, tätige Reue'.

Das Kampfgeschehen ist so dargestellt, daß der Leser fast 
ständig daran glaubt, daß die gläubige Haltung der Bürger, 
ihr heroischer Kampf, ihre Einmütigkeit belohnt werden durch 
den ersehnten Sieg. Zwei Mal denkt der Sultan daran, die Be- 
lagerung der Stadt aufzugeben. Immer wieder wird der Leser 
Zeuge von unvorstellbaren Abwehrleistungen der Bürger, Ein- 
zelleistungen griechischer Ritter. Aber noch bevor der Leser 
rechten Mut, rechte Hoffnung auf ein gutes Ende schöpfen 
kann, bringt der Autor den düsteren Grundakkord der Erzäh-

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



lung in Erinnerung: er erzählt von Wunderzeichen, die die 
Weissagung vom Anfang bekräftigen - Wunder, die auf den an- 
gekündigten Sieg der Ismaeliten hindeuten: einmal, als der 
Sultan, bekümmert wegen der unmöglich erscheinenden Einnah- 
me der Stadt, seinem Kriegsrat eine neue Taktik vorgeschla- 
gen hatte - in einem Augenblick also, da der Leser Grund 
hat, sich über den Ärger und die Niedergeschlagenheit des 
Sultans zu freuen - da berichtet der Autor, daß der Heilige 
Geist die Hagia Sophia als Lichterscheinung verlassen habe. 
Das Entsetzen bei den Griechen ist allgemein; der Kaiser 
bricht ohnmächtig zusammen (67/37 - 68/20 = 21• Mai)• - 
Bald wird der Erzählton aber wieder optimistischer: Nach ei- 
nem schweren Kampftag waren die Türken wieder vertrieben, 
der Kaiser hatte sich, wie üblich, vor allen ausgezeichnet:
73/11 "I pochvaljachu cesarja i tako necii skazasa, jako i 

sam сезагь v serdei svoem voznesesja, no i otsestvie 
pogan cajachu, ..."
'... und einige berichteten auch, daß der Kaiser 80- 
gar ein bißchen stolz wurde in seinem Herzen, und 
sie erhofften (nach den neuen Mißerfolgen der Türken) 
nun auch den Abzug der Türken, ..."

Und tatsächlich, 80 berichtet der Autor, denkt der Gottlose 
an Aufhebung der Belagerung, als ein neues Wunderzeichen 
den Sultan wieder von seinem Vorhaben abbringt: Regentrop- 
fen fallen vom Himmel - groß wie Stieraugen und rot - und 
bleiben lange auf der Erde liegen. Die Weisen und Mullahs 
deuten dem Sultan die Erscheinung:
73/36 "Znamenie veliko estb i gradu paguba."
Der Autor arbeitet also mit zwei Spannungsfeldern:
1. mit der dem Kampfgeschehen immanenten Spannung, die er 

durch Schüren der Hoffnung immer wieder erhöht;
2. mit der Spannung, die zwischen dem meist Hoffnung wecken- 

den Kampfbericht und zwischen dem düsteren Leitmotiv 
(Schlange besiegt Adler), das oft anklingt, entsteht.

57H.-W• Schmidt spricht in diesem Zusammenhang von der

57) Schmidt, Untersuchungen, S. 111.
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”für die Erzählung konstitutive(n) Spannung zwischen 
der Statik des heilsgeschichtlichen Determinations- 
und Ablaufschemas und einem Höchstmaß an zugelasaener 
Realdynamik ..."

Im dritten Teil endlich wird der Bogen zum ersten Teil ge- 
schlagen: Die Stadt ist von den Ungläubigen genommen, und 
Mehmed besteigt den edelsten Thron unter der Sonne. Nun 
greift der Autor auf das Gleichnis vom Kampf des Adlers mit 
der Schlange zurück. Zwar hat die Schlange des "besermanstvo" 
gesiegt, aber:
77/22 "No ubo da razumeesi, okajanne, asce vsja prezerecen- 

naja Mefodiem Pataromskym i Lbvom Premudrym i zname- 
nija о grade sem soversisasja, to i poslednjaja ne 
prejdut, no takože soversitisja imut. Piset bo:
*Rusii že rod s prežde sozdatelbnymi vsego izmallbta 
pobedjat i Sedmocholmago priimut s prežde zakonnymi 
ego i v nem vocarjatsja i suderžat Sedmocholmago rusy, 
jazyk sestyj i pjatyj ..

wenn alles der Stadt zuvor ... Geweissagte sich 
bewahrheitet hat, dann wird sich auch dies Letzte er- 
füllen. ... Denn es steht geschrieben: ,Ein blondes 
Volk wird die Ismaeliten besiegen . ...I!

Damit ist erklärt, wie man sich die Rettung des Adlers, die 
im Gleichnis ja durch Menschen (= Christen) erfolgte, kon- 
kret vorzustellen habe: eben jenes ,blonde Volk* werde K-pel 
von der Herrschaft der Mohammedaner befreien. - Damit sind 
Anfang und Ende der Erzählung strukturell miteinander ver- 
bunden, der eschatologische Rahmen um die Erzählung ist 
gespannt•
Auch das christliche Motiv wird im Sinne der Heilelehre zu 
Ende geführt: Bisher war von Aufstieg - Sünde/Abfall von 
Gott - Strafe - Sühne/Buße berichtet worden. Die in der Pro- 
phezeiung angekündigte Rettung der Stadt erweist eich nun als 
Gnadenbeweis Gottes: Gott hat die Buß• der reuigen Sünder an- 
genommen, sie sind der Weissagung (Rettung) gewürdigt worden. 
Letzteres scheint mir besonders wichtig zu sein. Die Gnade, 
die Gott den Bürgern von К-pel gewährt, indem •r sie der
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prophezeiten Rettung für würdig hält, soll die Rechtferti-
C Ogungsabsicht^ des Autors stützen: Gott hat den Byzantinern 

verziehen - möge die Welt, d.h. der Leser - dies auch tun.
Für den Aufbau der Erzählung hat die Schilderung des Kamp- 
fes als heroisch, selbstlos, nur auf Verteidigung des Glau- 
bens ausgerichtetfdie Punktion der Buße, der tätigen Reue ־ 
im Hinblick auf die Begnadigung. In bezug auf den Leser hat 
die Stilisierung des Belagerungskrieges zu einem Glaubens- 
kampf die Punktion, die Griechen möglichst gut dastehen zu 
lassen, als wollte der Autor sagen: Seht, so haben wir ge- 
kämpft, mehr konnten wir nicht tun; sogar Gott hat uns ver- 
ziehen, indem er uns Befreiung versprachl
Daß diese Rechtfertigungsabsicht die Motivation für das Nie-
derechreiben der Erzählung überhaupt darstellt, ergibt sich
ganz deutlich an Veränderungen der Pakten, Umdeutungen und

59Auslassungen des Autors• Es ist hier nicht der Platz, um 
die gesamte Erzählung auf Verzeichnungen des Geschehens, wie 
es sonst die Autoren zeitgenössischer Berichte schildern, zu 
untersuchen. Wir wollen nur kurz daran erinnern, wie z.B. 
die kurze Erzählung über den Pall К-pels, wie sie uns in ei- 
nigen russischen Chroniken begegnet,^ die Griechen schil- 
dert; zwar gibt es Vorbilder an Tapferkeit, wie z.B. der 
Kaiser und Giustiniani. Doch von der Gemeinsamkeit des Wol- 
lens, vom Durchdrungensein aller, für den Glauben gegen die 
Heiden einzustehen, ist in der kurzen Erzählung nichts zu 
spüren: Feigheit, Mißgunst, Habgier, Egoismus sind die her- 
vorstechenden Merkmale der Menschen. Von Gelagen, Festlich- 
keiten in der größten Not ist die Rede, der typischen Toten- 
tanzstimmung also, von Verrat, von sozialen Spannungen.
Die Zahl der Toten erscheint immer maßlos übertrieben:
So lesen wir S. 60/21 ff.: 2440 auf griechischer, fast
18 000 auf türkischer Seite, auf S. 62/ 24 ff.: 5 700 auf

58) Schmidt, Untersuchungen, S. 114, "Rehabilitierungsbestreben"
59) Runciman. St•: The Pall of Constantinople 1453.

Cambridge 1965• S. 203 (Datierung),
60) Chronograf zapadno-russkoj redakcii. PSRL 22.2.

S. 204 unten bis 207•
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griechischer Seite stehen 35 ООО Gefallene auf türkischer 
Seite gegenüber usw. - Die Belagerung K-pels dauerte 59 Ta- 
ge, in unserer Erzählung werden daraus sechs Monate. Hier 
lesen wir auch, daß nach der Erstürmung der Stadt am 29• Mai 
die Straßenkämpfe noch elf Tage angedauert hätten, während 
welcher der Sultan nicht gewagt habe, die Stadt zu betreten. 
Erst, als er Schonung zusagte und versprach, daß er keine 
Ausschreitungen und keine Plünderungen zulaesen werde, leg- 
ten die Bürger die Waffen aus der Hand. Der Sultan bedenkt 
den gefallenen Kaiser und die Bevölkerung K-pels mit ehren- 
den Worten, tritt dem Patriarchen respektvoll gegenüber. In 
Wirklichkeit fand nach der Eroberung K-pels ein tagelanges 
Morden und Plündern statt. An die Idealisierung Giustinianis 
in unserer Erzählung sei noch einmal erinnert.
Auf die Frage, welcher Sünden der Autor die Griechen anklagt, 
wurde bereits eingegangen: Gott- und Sittenlosigkeit, Eigen- 
sucht, Zwietracht, Korruption . . . ^ 1 Diesen reuevollen, selbst- 
kritischen, wenn auch allgemein gehaltenen Selbstanklagen, 
die weit über das gewohnte Formelhafte hinausgehen, steht die 
beschönigende Schilderung des Kampfgeschehene gegenüber. An 
wen wendet sich der Autor damit? Ist die Erzählung nicht als 
Versuch zu werten, allen an den Kämpfen beteiligten Bürgern, 
aber auch der ferneren Um- und der Nachwelt durch das Ver- 
schweigen alles Häßlichen die Gewißheit zu geben: wir, die 
Griechen, haben alles Menschenmögliche getan, wir haben hero- 
isch gekämpft; darüberhinaus den Griechen durch die Weissagun- 
gen Hoffnung auf Rettung zu wecken, damit ihnen das Schicksal 
leichter wird? Wenn ein Werk solcher Tendenz dem gedemütigt er,

61) Schmidt. Untersuchungen, S. 108 f. meint, der Autor habe 
als Hauptsünde K-pels die Unionebestrebungen mit Rom hin- 
stellen wollen. Weil К-pel vom rechten Glauben abgewichen 
sei und mit Rom Kontakt aufgenomaen habe, sei diese Stra- 
fe über die Stadt gekommen. Als Beleg für diese Annahme 
führt Schmidt an, daß bei Phrantzee u.a. byzantinischen 
Chronisten gelegentlich ein solcher Bezug hergestellt 
werde. In unserem Text findet er als Beweis hierfür nur 
die hämische Antwort der Lateiner auf das Hilfegesuch 
K-pels: ״ne dejte, no da vozbmut i turki, a u nich ту 
ѵогыпет Carbgrad" 60/45 *= 'sollen doch die Türken K-pel 
erobern - denen jagen wir es dann ab!י Sonst kann Schmidt
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lieieatlos gewordenen Leser irgendeine Hoffnung auf 
Restitution des alten Zustandes geben kann, dann wird es 
sich noch größerer Beliebtheit erfreuen•
Wenn wir also annehmen, daß der Autor mit seiner Schrift 
den Leidensgenossen einen Trost bieten wollte, dann kommt 
als Autor nur ein Grieche in Präge. Das gleiche gilt, wenn 
wir den Begriff "Rechtfertigung ausdehnen auf die Nachwelt. 
Hier kommt natürlich das Tröstungsmotiv nicht mehr in Fra- 
ge, sondern der heilsgeschichtliche Grundzug: zwar haben 
wir gesündigt, aber in diesem Kampf haben wir uns geläutert.
Gerade der letztere Zug gibt uns das Recht, den Autor in

65kirchlichen Kreisen zu suchen. ? Wer sonst sollte dies ver- 
schiedenartige Material in einen 80 dichten und durchgängi- 
gen Spannungebogen verwandeln, zu einem solchen Motivbündel 
verknüpfen können?^* Es ist bemerkenswert, wie der Autor

nur noch solche Wendungen anführen wie: *wir haben uns 
von dir abgewandt, Herr!1, was er als auf Unionebestre- 
bungen in К-pel bezogen deutet. M.E. geht er damit zu 
weit. Wenn es so wäre, daß der Autor alle Strafe wegen 
der Annäherung an Rom auf К-pel gekommen sieht und daß 
der Autor - sich und К-pel rechtfertigend - eine be- 
wufit und streng orthodoxe, antirömieche Haltung ein- 
nimmt, dann bliebe unverständlich, warum der Autor eine 
so gute Gelegenheit ausgelassen hat, indem er das Bei- 
spiel von Feigheit, Schmach und Schande des Lateiners 
Giustinea (vgl. Runciman. The Fall of С-pel, S. 144) 
nicht ausgeschlachtet, sondern ihn vielmehr idealisiert 
hat.

62) vgl. Schmidt. Untersuchungen, S. 110: "Die besondere 
Bedeutung der in ferner Zukunft zu erwartenden Befrei- 
ung und Wiedergeburt in diesem Schema weist den Autor 
als Repräsentanten einer bestimmten feudalen Gruppe aus, 
die sich mit dem Untergang des Reiches, konkret: mit 
dem Verlust der eigenen Herrschaft, noch längst nicht 
abgefunden hat." - erstens gibt der Text keine Rechtfer- 
tigung für solchen Schluß, zweitens liegt diesem Schluß 
völlige Fehleinschätzung der menschlichen Natur zugrun- 
de: nicht nur Feudale, jeder leidet unter einem solchen 
Schicksalsschlag•

63) so auch Schmidt, Untersuchungen, S. 109•
64) über die Prophezeiungen und ihre Herkunft s. Schaeder. 

Moskau das Dritte^Rom, S. 40 - 42! vor allem die Her- 
kunft des “rusii že rod" aus Fehlübersetzung von hebr. 
*ros1 - Haupt1 in Septuag. zu gr. 1Rhos' = vulgärgr. 
*rotblond*• - Offenbarung d.Methodios: Kampf des Adlers 
mit der Schlange, a.a.O., S. 46.
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trotz des quantitativen Übergewichts der reinen Kriegserzäh- 
lung die beiden Hauptmotive ständig bewußt zu halten weiß:
1• Schlange besiegt Adler +* spätere Rettung durch Christen;
2. Sünde ־ Strafe ־ Reue/Buße - Begnadigung.
Umgekehrt wird aber auch der reine Kriegsbericht, der sicher

65als Rohmaterial vorlag , durch den eschatologischen Rahmen, 
in den er hineingestellt ist, nicht gestört oder gar in sei« 
ner Wirkung beeinträchtigt. Vielmehr gewinnt er an innerer 
Spannung, wenn gelegentlich das Motiv der Unvermeidlichkeit 
des Untergangs K-pels anklingt.
Vor diesem Hintergrund wird noch deutlicher, was bereits ver- 
echiedentlich angemerkt worden war - daß das Nestor-Iskander - 
Nachwort eine spätere Anfügung sein muß; zumal dann, wenn 
man sich unter Nestor einen Russen vorstellen 8011. Auch 
die Vorstellung, daß der Kriegsbericht oder gar die ganze 
Erzählung von einem Griechen niedergeschrieben worden sei, 
der sich vielleicht Jahrzehnte lang in türkischer Gefangen- 
schaft befunden habe, ist unwahrscheinlich. Zwar wäre die 
Motivation, die dieser Erzählung zugrundeliegt, auch auf 
jenen übertragbar, aber es fällt schwer, diese geschickte 
und gelehrte Kompilation jemandem zuzuschreiben, der längere 
Zeit als Gefangener bei den Türken gelebt hat. Schließlich 
ist, bezüglich des Nachworts, daran zu erinnern, daß sich 
der Erzähler, von der Erzählperspektive her zu urteilen, 
innerhalb der Stadt befunden haben muß.^

65) Die Annahme eines gelehrten geistlichen Kompilators 
schließt nicht aus, daß der eigentliche Kriegsbericht in 
Volksgriech. abgefaßt ist: Braun-Schneider, Bericht über 
die Eroberung K־pels, S. 3 und 3• 35.

66) Schaeder. Moskau das Dritte Rom, S. 4-5 ff.; Speranskij, 
Povesti 10, S. 142 f.; Schmidt, Untersuchungen, S. 104, 
Anm. 2; B. Unbegaun: Les relations vieux-russes de la 
prise de C-ple. Īru RES 9 (1929)• S. 13 38 ־. Hier S.25f״: 
Nachwort sicher angefügt. Verfasser war in der Stadt. 
Dennoch ist Autor Russe, weil er z.B. dem Patriarchen 
Anastasius eine wichtige Rolle im Gefüge der Erzählung 
zuweist ־ K־pel hatte seit 1450 keinen Patriarchen mehr. 
Ein Grieche hätte das gewußt. ־ Vermutlich hat der Autor 
im Bestreben, К-pel als intakten Organismus hinzustellen, 
den Patriarchen eingeführt, wie auch der Kaiser (Witwer) 
in der Erzählung eine Gattin erhält.
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Zusammenfassung ו•2 •1

Der unserer Erzählung zugrundeliegende Kriegsbericht ist in 
einen bestimmten eschatologischen Rahmen gestellt, der ihm 
aber nichts von seiner auf der geschickten Darstellung eines 
weltgeschichtlich ungeheuren Vorganges beruhenden Qualität 
nimmt• Durch den heilsgeschichtlichen Rahmen wird die Erzäh- 
lung über die Wiedergabe des rein Faktischen hinausgehoben•
Dieser Rahmen hat eine zweifache Komponente:
1• Das Gleichnis von der Schlange, die den Adler besiegt,

dann aber selbst von Christen erschlagen wird.
Der erste Teil der Weissageung bildet den Grundak- 
kord des Kriegsberichtes: der Untergang der Stadt 
ist unvermeidlich ־ durch Wunderzeichen wird dies 
Motiv immer wieder in Erinnerung gebracht. Da der 
Kampfbericht aber bis zum letzten Augenblick Hoff- 
nung auf einen christlichen Sieg suggeriert, über- 
kreuzen sich hier zwei Motive: Unvermeidlichkeit 
des Untergangs - Hoffnung auf Sieg. Aus diesem Kon- 
trast entsteht ein Spannungsfeld, das die durch die 
eigentlichen Kampfhandlungen erzeugte Spannung über- 
lagern kann.

2. Der allgemein christliche Aspekt, der umschrieben sei mit
den für die Erzählung zentralen Begriffen:
Sünde - Strafe Gottes - Reue/Buße - Begnadigung.

Die schwerste Strafe Gottes wird von den Bürgern 
K-pels freiwillig angenommen, sie verwandeln die 
Strafe, in Verbindung mit reuigen Sündenbekenntnis- 
sen und Selbstanklagen, in ihr Bußopfer und reinigen 
sich so von ihren Sünden• Dadurch werden sie der 
Prophezeiungen, die eine Errettung der Stadt ankün- 
digen, würdig.

Die Errettung der Stadt wird also nicht allein durch die 
Deutung des Adler-Schlange-Gleichnisses motiviert: Christen 
werden die Schlange des Islam erschlagen, sondern die Ret- 
tung der Stadt wird auch abhängig gemacht von der Reue und 
der Buße der Sünder•
Eine solche Konzeption macht eine Stilisierung der Kampf- 
handlungen notwendig. Der Kampf um das nackte überleben 
wird umgeformt zu einem Krieg für den rechten Glauben, die 
Orthodoxie. Gebete und Sündenbekenntnisse gewinnen daher 
ihre zentrale Bedeutung• Heroisierung und Glorifizierung der
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griechischen Streiter sind auch dadurch motiviert. Vor allem 
ist dèm Autor daran gelegen, alles, was den Eindruck des nur 
auf Verteidigung der Orthodoxie konzentrierten Kriegers stö- 
ren könnte, zu eliminieren. Daher finden wir keine Spuren 
des moralischen Verfalls, den andere Quellen so hervorheben.
Der Autor dürfte demnach einen Adressatenkreis von zwei Per- 
sonengruppen beim Abfassen der Erzählung im Auge gehabt ha- 
ben:
1. Landsleute, die die Kämpfe miterlebt, den Untergang der 

Stadt durchlitten haben und nun entweder unter türki- 
scher Herrschaft oder als Flüchtlinge in der Fremde 
leben.

2. Menschen, die die Vorgänge nicht erlebt haben - also 
fern dem Geschehen Lebende oder die Nachwelt.

Denjenigen, die all das Beschriebene, dann Türkenjoch oder 
Flucht erlebt haben bzw. noch durchleben, will der Autor 
Trost bieten. Die Erzählung verklärt die Verhältnisse, wie 
sie früher waren, die Erinnerung wird idealisiert. Vor al- 
lem besteht der Trost darin, daß der Autor im Leser die 
Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat bzw. Restitution der 
alten Verhältnisse weckt bzw. wach erhält.
Dem fernen Leser bzw. der Nachwelt gegenüber will der Autor 
К-pel und seinen letzten Kampf in möglichst günstigem Licht 
darstellen. Dabei nimmt er eine Verteidigungsstellung ein.
In den Selbstanklagen, die aus kompoeitionellen Gründen die 
gesamte Erzählung durchziehen, spiegeln sich ganz sicher 
all die Vorwürfe, die man der byzantinischen Lebensweise 
gemacht hat. In den Ausdrücken "elődejanija, bezzakonija, 
sogresenija" muß man wohl, abstrakt formuliert, all das 
vermuten, was der Autor verschweigt, wovon die anderen Quel- 
len aber ein so schlimmes Bild zeichnen. Er bekennt sich zu 
diesen Sünden, läßt die Bürger von К-pel die SUnden bereuen. 
Durch den Glaubenskampf werden die Griechen geläutert und 
durch die Prophezeiungen begnadigt. Die Rechtfertigung des 
Autors besteht nun darin, daß er durch das Zugeben der 
Sünden die Vorwürfe der Umwelt pariert und in seiner Darstel- 
lung der Kriegshandlungen und des Stadtlebens demonstriert:
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Im entscheidenden Augenblick, in der Zeit der Not hat sich 
das sündige Volk der Griechen auf seine Aufgabe, die ^ e r t e l -  
digung des rechten Glaubens, besonnen, das alte Leben abge- 
worfen und nur noch als Streiter für Christus gelebt• Es 
steht also keinem zu, die Sünden der Griechen als Ursache 
für den Untergang der Stadt hinzustellen• 'Wir, die Grie- 
chen, sind in uns gegangen und haben das Menschenmögliche 
zur Rettung der Stadt getan - aber keiner ist uns zu Hilfe 
gekommen• Deshalb wurde К-pel erobert!'
Sieht man diese Auesagen als Motive für die Entstehung der 
uns vorliegenden Erzählung an, wird man von einem russi- 
sehen Autor nicht mehr sprechen können.

Die ausführliche Erzählung über den Pall К-pels, liegt, wie 
erwähnt, in mehr als 200 Passungen vor, die sich ־ bis auf 
die einzelne, von Leonid entdeckte He. mit dem Nestor- 
Iskander-Nachwort - in historiographischen Werken finden.
Der Grund für diese große Verbreitung kann schwerlich in der 
Motivation der Erzählung, wie sie dargelegt wurde (Sympathie- 
Werbung für die Verteidiger von K-pel, Rechtfertigung, Trost), 
zu suchen sein• Eine solche mußte mit der in Rußland sich ge- 
gen Byzanz - wegen der Union von Florenz - ausbreitenden 
Stimmung kollidieren.
Die Verbreitung der Erzählung in Rußland hat nicht deren 
Gesamtkonzeption und Gesamtauseage zum Grund, sondern be- 
ruht auf der Betonung bestimmter Aussagen und Aspekte der 
Erzählung: In einer Zelt, da in Rußland anti-unionistische = 
antibyzantinische Tendenzen die geistliche Atmosphäre weeent- 
lieh prägten, konnte ■an die in der Erzählung reichlich vor- 
handenen Selbetanklagen und Sündenbekenntnisse gerade auf 
die Union beziehen und so deuten, als hätten die Griechen 
gerade diese in ihren Klagen angeeprochen und bereut. Also 
konnte die Erzählung als Beweis dafür dienen, daß К-pel der 
Union ■it Rom wegen untergegangen ist.
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Natürlich mußte die Prophezeiung, daß К-pel durch ein "rusii 
ze rod" erlöst werde, in Rußland auf allerhöchstes Interesse 
stoßen. Die Deutung, die diese Wendung erfuhr - sie dokumen- 
tiert sich darin, daß die meisten (jüngeren) Hss. aus "rusii" 
ein "rus(s)kii" gemacht haben - war dazu angetan, ein Über- 
legenheitsgefühl der Russen gegenüber allem Byzantinischen 
zu stärken.
Schließlich darf man nicht übersehen, daß die Erzählung aus- 
führlich über ein Ereignis berichtet, das seinerzeit sicher 
die gesamte Christenheit erschüttert und dessen Beschrei- 
bung dementsprechend jeden interessiert hat.

Die Rezeptionsgeschichte der uns vorliegenden ausführlichen
Erzählung über den Pall K-pels zeigt, daß diese an der Aus-
formung der Idee von Moskau als dem Dritten Rom nicht be-

67teiligt gewesen sein konnte. Von den mehr als 200 Ab- 
schriften der Erzählung ist es allein die einzelne Hs. des 
Archimandriten Leonid, die auf Anfang 16. Jh. datiert wird- 
alle anderen Abschriften bzw. Varianten der Erzählung er- 
scheinen erst ab 1533 in den Codices.
Wenn man sich vor Augen hält, daß die Theorie von der Beer- 
bung K_pels durch Moskau gegen Ende des 15. Jh.s entstanden 
sein muß, jedenfalls im ersten Viertel des 16. Jh.s formu- 
liert wurde (Chronograph 1512, Pilofej von Pleskau etwa ab 
1520, Legitimistische Legenden Ende 15. Jh., Spiridon-Savva

C Qab 1513) , dann wird man nicht umhin können, unsere Erzäh- 
lung lediglich als die bereits ausgeformte Idee stützend 
anzusehen. Azbelevs Pund, ein auf ungefähr 1480 zu datieren-

67) Vgl. dagegen: Stender-Petersen. Geschichte, s. 193: ,,Der 
Roman bildet den literarischen Auftakt zu dem Aufstieg 
Moskaus zu Glanz und Macht." - Istorija russkoj litera- 
tury, Bd. 1.2 (Akademie), S. 222: *... podgotovljaet ... 
ideju preemstva Moskvoj roli vtorogo Rima - Konstantino- 
nopolja ..." u.v.a.

6 8) Sehr ausführlich hierzu: Schaeder. Moskau das Dritte Rom, 
S. 65 - 81, S. 82 - 117; W. Lettenbauer. Moskau das drit־ 
te Rom, München 1961, S. 51 58 ־•
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des Bruchstück der ״Chronograficeskaja redakcija" , bestärkt 
uns in dieser Meinung, denn er beweist, daß die Erzählung 
im letzten Viertel des 15• Jh.s in Rußland zwar bekannt war, 
aber kaum Verbreitung fand.
Bereits A. S. Orlov hatte auf die graecophile Tendenz der6QErzählung hingewiesen. ׳־ In einer Zeit, da Gedankengebäude 
heranreiften, die alles andere als graecophil waren - Moskau 
das Dritte Rom, konnte also unsere Erzählung keine große 
Verbreitung finden. Als sich jedoch diese Idee durchgesetzt 
hatte, schien man über die graecophile Grundtendenz der 
Erzählung hinwegzusehen und die für den eigenen antibyzan- 
tinischen Standpunkt relevanten Inhalte (Sündenbekenntnisse 
= beziehen sich auf Union von Florenz 1438/39) hervorzuhe- 
ben bzw. der eigenen Position entsprechend umzudeuten ("ru- 
sii" zu "rus(s)kii ze rod"). So diente sie ab 1533 in Hun- 
derten von Abschriften der Theorie von Moskau dem Dritten 
Rom als Bestätigung.

1.4 Die_Textauegabe

Unseren Untersuchungen diente die von M. 0. Skripil1 besorg- 
te Ausgabe der ausführlichen Fassung nach der Hs. des Archi- 
mandriten Leonid als Grundlage:
"Povest* 0 vzjatii Cargrada turkami". in: Russkie povesti 
.־ vekov. Hrsg. M. 0. Skripil'. M. 1958. S. 55 78 ־ 16 15
Leider ist die 1886 von Archimandrit Leonid selbst besorgte 
Ausgabe seiner Hs. nicht wieder aufgelegt worden, so daß sie 
außerhalb (und sicher auch innerhalb) der Sovjet-Union eine 
Rarität darstellt. Eine Untersuchung auf Grund der Ausgabe 
der Erzählung von 1886 hätte zur Folge, daß sie beinahe un- 
kontrollierbar wäre. Aus diesem Grunde entschloß ich mich 
dazu, die Skripil'sehe Ausgabe heranzuziehen, die in jedem 
Seminar resp. Institut für Slavistik vorhanden sein dürfte.

69) Orlov. Drevnjaja russkaja literatura, S. 237. - Dieses 
"grekofil1 stvo" oder, wie wir oben feetgestellt hatten, 
die griech. Grundhaltung der Erzählung dürfte einen rue- 
siechen Autor ausschließen•
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Die Texte sind dort in jener in der Sovjet-Union üblich ge-
wordenen vereinfachten Wiedergabe altruss. Hss. abgedruckt,

70die sich auch im Westen allmählich durchzusetzen scheint.
So erscheinen altruss. -f- und -9־ als -(j)a- und -(j)u-.
—ъ am Schluß wird nicht wiedergegeben, -ë- erscheint als 
-e-. Das in altruss. Hss. nur gelegentlich erscheinende 
-j- (sog. "i-kratkoe") wird heutigen Gepflogenheiten gemäß 
geschrieben - also finden wir "kratkyjl" in der Hs. als 
"kratkyj/1 in unserer Ausgabe. Die Interpunktion bildet in 
jedem Pall eine Interpretation des Hrsg.s.
Für bestimmte Untersuchungen ist eine solche Edition unge- 
eignet. Z.B. stößt man auf gewisse Schwierigkeiten, wenn man 
an ihr morphologische oder phonetische Besonderheiten eines 
Textes erarbeiten will - so sehen in unserem Text "bogorodi- 
ca" = Nom.sg. und "bogorodiC£״ = Gen.8g. gleich aus: "bogo- 
rodica" usw. Für unsere Untersuchungen vorwiegend am Verb 
in Verbindung mit stilistischen Kriterien stellt eine Aus- 
gäbe mit vereinfachter Wiedergabe der originalen Orthographie 
der Hs. kein Hindernis dar.

2. Die Erzählung über die Belagerung Pleskaus 
durch den polnischen König Stephan Báthory

Die Erzählung über die Belagerung Pleskaus hat keine 80 be- 
wegte Textgeschichte und dementsprechend kein solches Inter- 
esse in der Forschung gefunden wie die Erzählung über die 
Eroberung К-pels. Das ist verständlich, denn der Pleskauer 
Text hat nur eine zögernde Verbreitung erlebt; die Frage 
nach dem Autor, im Grunde recht unwichtig, stellt das groß- 
te Problem dar, das mit der Entstehung der Pleskauer Erzäh- 
lung zusammenhängt•

70) Ich erinnere nur an FenneUs Kurbski.ļ-Editionen:
The Correspondence between Prince A. M• Kurbskij and 
Tsar Ivan IV of Russia• Edt. with a Translation and 
Notes by J. L* I. Fennell. Cambridge 1955•
Prince A. M. Kurbsky’s History of Ivan IV. Edt. with a 
Translation and Notes by J. L. I. Fennell. Cambridge 1965.
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2.1.1 Die Handschriften

Während die Erzählung über die Eroberung К-pels durch die
Türken ( "chronografičeskaja redakcija11) in mehr als 200 Ab-
Schriften erhalten ist, fand V. I. Malysev nur 38 Abschrif-

71ten der Erzählung über die Belagerung Pleskaus*
Malysev besorgte die Textausgabe, die unserer Untersuchung 
zugrundeliegt. Er hat die einzelnen Hss. sorgfältig über- 
prüft und sie in Redaktionen und Gruppen aufgeteilt. Die 
eingehende Beschreibung der Hss. finden wir auf S. 114 - 127 
unserer Textausgabe, so daß wir uns mit einer knappen Cha- 
rakterisierung der Hss. begnügen können.
Malysev unterscheidet zwei Redaktionen: die *,redakcija osnov- 
naja" steht der - verschollenen - Urfassung nahe, während 
die "redakcija pozdne jšaja", wie der Name schon sagt, jünger 
ist als die andere Redaktion und sich außerdem stark an die 
Aufzeichnungen des Pleskauer Höhlenklosters anlehnt, wie 
überhaupt ihre ganze Tendenz die Kopisten bzw. Bearbeiter 
in kirchlichen Kreisen vermuten läßt. Letztere Redaktion 
besteht nur aus sieben Hss. (ab 18. Jh.). Die restlichen 
31 Handschriften verteilen sich auf vier Gruppen, in die 
Malysev die der Urfassung näherstehende Redaktion aufge- 
teilt hat.
Die älteste Hs., die Malysev finden konnte, legte er seiner

7?Ausgabe zugrunde (Anfang 16• Jh. ) - sie bildet, zusammen
mit acht anderen Hss•, die erste Gruppe der ursprünglichen
Redaktion. - Die zweite Gruppe ist in manchen Punkten etwas
ausführlicher als die erste, die Ergänzungen sollen nach

73einer polnischen Quelle hinzugefügt worden sein. -

71) V. I. Malysev in: Povest1 о prichoženii Stefana Batorija 
na grad Рвкоѵ• Hrsg. V• I. Malysev• AN SSSR M.-L• 1952. 
(weiter zitiert als: Textausgabe Pleskau). S• 114 ff.

72) M• N. Tichomirov: "Povest* о prichoženii Stefana Batorija 
na grad Pskov". Recenzija. In: Pers.: Russkaja kul*tura 
10 - 18 vv. M. 1968. S. З4 9: Erzählung entstand Ende 15• Jh.

73) Malysev in: Textausgabe Pleskau, S. 116• - Zeitlich wäre
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Die dritte Gruppe der zur "osnovnaja redakcija11 gehörigen 
Hss. enthält, im Unterschied zu den beiden ersten Gruppen,П A
die Vision eines Schmiedes, namens Dorofej. Diese Vision 
wird in der dritten Hss.-Gruppe in knappen, einfachen Worten 
dargelegt. - Die vierte Gruppe enthält ebenfalls die Vision 
des Dorofej, sie zeigt stilistische Annäherung an die "Kazan- 
skaja Istorija" sowie an das 1״Skazanie" des Avramij Palycin
- mit diesen beiden Texten ist die vierte Hss.-Gruppe oft 
zusammen eingebunden.
Von den 38 dem Hrsg. de visu bekannten Hss. stammen nur 
13 aus dem 17. Jh., höchstens die der Textausgabe zugrunde- 
liegende Hs. könnte - s. Anm. 72 - Ende des 16. Jh.8 ent- 
standen sein. Diese 13 ältesten Hss. entfallen zum großen 
Teil auf die erste und dritte Gruppe der ersten Redaktion.
Nur zwei Hss. der zweiten Gruppe stammen aus der zweiten Half- 
te des 17. Jh.s. Das zeigt, daß diese beiden Gruppen, die er- 
ste (uns in einer Hs. als Text vorliegende) und die dritte 
(mit einfacher Darstellung der Vision des Dorofej), die Hss. 
bilden, die dem Archetypus am nächsten kommen.
Die zweite Redaktion ist, wie bereits erwähnt, nur mit Hss. vom 
18. Jh. ab vertreten. Die Betonung des religiösen Elements, 
die für diese Redaktion charakteristisch ist, äußert sich 
auch darin, daß die Vision des Dorofej hier nicht in der 
knappen, schlichten Version der dritten Gruppe/erste Redak- 
tion dargelegt, sondern in der wortreichen Passung der Auf- 
Zeichnungen des Pleskauer Höhlenklosters geschildert ist.

das möglich• Z.B. ein Teil von R. Heidensteine Rerum po- 
Ionicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII, nämlich: 
Commentarium de bello Moscovitico^ erschien bereits 1584/85 
in Krakau. Vgl. Rejngolłda Gejdenstejna Zapisko о Мовкоѵ- 
skoj vojne 1578-1582. Perevod 6 latinskago• SPb. 1889. S• 
VII. (weiter zitiert: Heidenetein, Rerum polonicarum)• - 
Wenn Malysev, a.a•/., S. 116, meint, der Autor bzw. der 
Redaktorder zweiten Gruppe habe selbst an der Verteidigung 
Pleskaus teilgenommen und habe polnische Quellen gekannt, 
so ist dies doch sehr in Zweifel zu ziehen.

74) 8. Textausgabe Pleskau S. 112 f. und 117 Anm.: Dem
Schmied erschien die Gottesmutter zusammen mit Pleskauer 
Heiligen. Auf deren Bitten hin zeigte die Gottesmutter 
Dorofej, wo die Voevoden die Kanonen aufstellen und wohin 
sie zielen sollten; eie zeigte auch das Zelt des Königs.
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2.1.2 Edierungen

Zuerst erschienen Auszüge der Pleskauer Erzählung in Karam-
zins großer Geschichte des Russischen Reiches:
N. M. Karamzin: Istorila Gosudarstva Rossijskago. Bd. 9•
SPb. 1821. S. 325 - 40 sowie Anm. 567, 574 - 84, 599, 602.
Karamzin legte seinen Auszügen eine H6. aus dem dritten
Viertel des 17• Jh.s zugrunde. Bei Malysev: 1. Redaktion,
3. Gruppe - Hs. 17 (S. 123 f. ) . 75

Die erste vollständige Ausgabe legte Bodjanskij vor:
Povest* 0 prichozenii litovskago korolja Stepana na velikij 
i slavnyj grad Pskov ... in: čtenija v Obscestvf istorii i 
drevnostej rossijskich pri Moskovskom universitete.
1847 Nr. 7. S. II und S. 1 - 47.
Sonderdruck: M. 1847.
Bodjanskij benutzte für seine Ausgabe eine H8. aus dem zwei- 
ten Viertel des 17• Jh.s. Malysev: 1. Redaktion, 3• Gruppe - 
Hs. 15 (S• 122).
Schließlich wurde die Erzählung noch zwei Mal in Pleskauer 
Organen abgedruckt, nach jüngeren Hss.:
PovČst* ob oead£ goroda Pskova pol'skim korolem Stefanom 
Batoriem. in: Рѳкоѵѳкіе gubernskie vedomosti. 1876 Nr. 44 - 
47 und 51• 1877 Nr. 1, 2, 6 und 9•
Sonderdruck: Pskov 1878.
Ende 18. Jh. Malysev: 2. Redaktion־ Hs. 26 (S. 124).
Povest* о prichoždenii litovskago korolja Stefana 8 velikim 
i gordym voinetvom na velikij i^slavnyj grad Pskov, 
in: Trudy Pskovskogo archeologiceskogo obscestva za 1903-04 g. 
Pskov 1905• S. 1 69־ .
Ende 18. Jh. Malysev: 2. Redaktion - Hs. 29 (S. 125).
Ein halbes Jahrhundert später erfolgte eine neue Edierung -
die unserer Untersuchung zugrundeliegende:
Povest1 0 prichozenii Stefana Batorija na grad Pskov, 
fìrsg. V. I. Malysev. AN SSSR M.-L. 1952.
Malysev benutzte die älteste ihm zugängliche Hs. - Ende 16.- 
Anfang 17. Jh. Malysev: 1. Redaktion, 1. Gruppe - Hs. 1 (S.119)1

75) Die am Schluß der bibliographischen Angaben angegebene 
Seitenzahl bezieht sich auf die Hss.-Beschreibung bei 
Malysev in: Textausgabe Pleskau.
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Danach hat M. 0• Skripil' unsere Erzählung auch in seinem 
Sammelband russischer Erzählungen des 15. und 16• Jh.s abge- 
druckt:
Povest' ob osade Pskova Stefanom Batoriem. in: Russkie Po- 
vesti 15 16 ־w • Hrsg. M. 0• Skripil'. M.-L. 1958• S. 124 - 
166. Neuruss. Übersetzung S. 296 - 330•
Diese Ausgabe beruht auf einer Hs. des zweiten Viertels des
17. Jh.s. Malysev: 1• Redaktion, 1• Gruppe - Hs. 3 (S. 120).
Diese Hs. gleicht der von Malysev benutzten in solchem Maße,
daß unsere Versuche, an unklaren Stellen hier eine andere
Lesart vorzufinden, die uns hätte weiterhelfen können, in

76der Regel keinen Erfolg hatten.

2.1.3 Literatur über die Erzählung

Spezialliteratur zur Pleskauer Erzählung gibt es nicht. Die 
wichtigsten Abschnitte, die in allgemeinen Darstellungen 
(Literaturgeschichten) und in Aufsätzen (z.B. Orlov) über die 
Erzählung von der Belagerung Pleskaus zu finden sind, wurden 
bereits in der Einleitung (S. 49 Anm. 26) vorgestellt:
A. S. Orlov mit seinen sich meist wörtlich wiederholenden 
Charakterisierungen der Erzählung, die auf seinen Aufsatz 
zurückgehen "0 nekotorych osobennostjach stilja veliko- 
russkoj istoriceskoj belletristiki 16 - 17 vv." in: Izvestija 
otdelenija russkago jazyka i elovesnosti imperatorskoj 
Akademii Nauk. 8 (1908). kn. 4. S. 344 - 79, besonders S. 362- 
368• Dieser Aufsatz dient auch weiterhin bei Charakterisie- 
rungen der Erzählung als Vorlage.
In westlichen Literaturgeschichten waren die Besprechungen 
der Pleskauer Erzählung von Stender-Petersen (Geschichte 
der russischen Literatur, Bd. 1, S. 199 202 ־) und von 
Tschizewskij (öizevskij, History of Russian Literature,
S. 253 - 55) hervorzuheben•

76) Auszüge der Erzählung - nach Bodjanskijs Ausgabe bei:
A. Stender-Petersen: Anthology of Old Russian Literature. 
New York 1954• S. Ÿ82 - 97• ־ Auszugsweise übersetzt in: 
Aus dem alten Rußland. Epen, Chroniken und Gedichte.
Hrsg• Serge A• Zenkovsky. München 1968• S. 357 - 372.
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Die Rezension der Textausgabe Malysevs durch M. N. Ticho-77mirov wurde bereits erwähnt. Wir brauchen hier nicht wei- 
ter darauf einzugehen, weil wir in anderem Zusammenhang 
(Charakterisierung unserer Textausgabe, Frage des Autors) 
ohnehin darauf zurückkommen werden.

2.1.4 Mögliche Vorlagen

Beschreibt der Autor der Erzählung über die Belagerung 
Pleskaus durch Stephan Báthory auch einen Vorgang, den er 
vermutlich selbst erlebt hat, so stützt er sich doch auch 
auf literarische Vorlagen, die ihm bestimmte Wendungen, 
Bilder und sonstige Schreibmuster lieferten.
A. S. Orlov nennt als wichtigste Vorlagen des Pleskauer 
Autors die "Kazanskaja Istorila" und das "Skazanie о Mamae- 
vom poboisce", er erwähnt auch mögliche Entlehnungen aus 
dem Fabelzyklus über Stefanit und Ichnilat (offensichtlich 
nur, weil 91/29 dem päpstlichen Legaten Antonio Poesevino 
"Ichnilatovo lukavetvo" zuResprochen wird), die Alexandre-

9JOis u.a. So glaubt er, daß das Bild der Schlange, das־ auf 
Stephan Báthory bezogen - in unserer Erzählung eine dominie- 
rende Rolle spielt, auf die "Kazanskaja Istorija" zurück- 
geht - der Chan Ulu Machmet sei dargestellt als Chan des

4 7qSchlangennestes Kazan. - Stender-Petersen erwähnt als
О Л  ¥

Vorlage Josephus Flavius1 "Jüdischen Krieg". - Tschizew- 
8kij vermutet darüberhinaus noch Einfluß der Manasses-Chro-

77) M. N. Tichomirov: "Povest1 0 prichozenii Stefana Batorija 
na grad Pskov". Recenzija. In: Pers.: Russkaia kul'tura 10-
18 vv. M. 1 9 6 8. S. 346 - 53. (weiter zitiert als: 
Tichomirov, Recenzija)

78) Orlov, 0 nëkotorych osobennostjach, S. 365 f.; Istorija 
russkoj literatury (Akademie), S. 526 f. (= Orlov).

79) Kazanskaja Istori ja. Hrsg. G. N. Moiseeva. AN SSSR
M.-L. 1 9 5 4. (weiter zitiert: Kazanskaja Istorija). Dort 
besonders S. 47 "... 0 zmiiskom žilišce. Glava 1".

80) Stender-Petersen. Geschichte, S. 200.
81) flizevskij , History, S. 254.
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Der Einfluß der "Kazanskaja Istorija" wird von allen Gelehr- 
ten immer wieder an ersterStelle angeführt, aber es scheint 
sich dabei nicht um Ergebnisse konkreter Untersuchungen zu 
handeln. Es wäre jedenfalls von Interesse, das Ausmaß die- 
ses Einflusses genauer zu erfahren - was nicht heißen soll, 
daß ich den Einfluß überhaupt anzweifelte. So ist z.B. Or־ 
lovs Bemerkung in Bezug auf das 1״gnezdo zmievo" = Kazań 
zutreffend, zumal die Schilderung im Ersten Kapitel der 
"Kazanskaja Istorija" in der Tat sehr beeindruckend ist. An- 
dererseits findet sich das Bild der Schlange auch in der 
altruss. Literatur häufig (s. ausführlicher hierzu in: An- 
merkungen zum Stil unserer Texte, besonders im Abschnitt: 
Bildersprache S. 22ל f.). Vor allem sei daran erinnert, daß 
wir es im Pleskauer Text mit fliegenden Schlangen = Drachen 
zu tun haben, die auch Feuer speien. Mythische, im Volksden- 
ken wurzelnde Vorstellungen dürften hier auch Pate gestanden 
haben, Stender-Petersen vermutet Entlehnung aus hagiographi-

Q Оsehen Vorlagen. Allerdings wird man die Schaffung dieses 
den polnischen König und seine Umgebung 80 wirkungsvoll dar- 
stellenden systematisch-geschlossenen Bild-Komplexes als 
eigene Leistung des Pleskauer Autors betrachten dürfen.
Die Entlehnungen aus dem "Skazanie о Mamaevom poboisce" 
scheinen mir nicht so gravierend zu sein, wie Orlov u.a. 
das meinen.
Ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz auf Entlehnungen 
hinweieen, die m.E. die Prioritäten bei der Einflußnahme 
älterer Werke auf die Pleskauer Erzählung, wie sie Orlov
u.a. gesetzt haben, zumindest auf die Erzählung über die 
Mamaj-Schlacht, in Frage stellen. Dies gilt vor allem für 
die Alexandreis. Mir scheint, daß diese eine viel größere 
Anzahl von Redewendungen, Bildern und Formeln bei der Schaf- 
fung der Pleskauer Erzählung geliefert hat, als тал bisher 
angenommen hat. Ich sehe mich nicht in der Lage (aus Raum- 
gründen), das von mir aufgefundene Material im Ganzen vor-

82) Stender-Petersen, Geschichte der russ• Literatur, S. 201.
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zustellen. Einige wenige Beispiele mögen für die vielen Pa- 
rallelstellen stehen:
Der polnische König und seine Würdenträger benutzen in Brie- 
fen folgende Eingangsformel: Empfänger im Dativ + "radova- 
tisja".
49/21 "Bliźnim moim susedam, po imeni пасаіьпоти koegoždo, 

na svoem derzavstve radovatisjaī״
51/17 "öesnejsemu i vysokostolbnejšemu korolju polbskomu 

i velikomu knjazju litovskomu Stepanu radovatisja. 
Mudrosložnaja ... tvoja к nam poslanbjja ļjubezno_|)riem 
i^groctoch i razumechom pisanija, ..."

07
Vgl. hierzu aus der Alexandreis S. 16 (1. 42 ob.):

"Aleksandr vitjazb, сагь makidonskij, сагь, syn Filip- 
pa carja, ... perskomu Pariju carju radovatisja."

S. 17 (1. 45 ob.)
"Moemu ljubimomu bratu ko Archidonu, silurijskomu 
carju» Aleksandr, сагь makidonsky, radovatisja. Posļ5ž

In der Pleskauer Erzählung lesen wir:
92/24 "Oie gluposti, ole nerazuma, glava nogam beseduet, 

gospodin rabu svoju cestb otdaet!"
In der Alexandreis heißt es entsprechend S. 16 (1. 42 ob.):

"1Ne podobaet carju Parbju, glavu ostavlbse, к nogam 
besedovati, ..."

83) Aleksandrija. Roman ob Aleksandre Makedonskom po russkoj 
rukopiei 15.v. Hrsg. M. N. Botvinnik, Ja. S. Lure,
0• V. Tvorogov, M.-L. 1 9 6 5. - Pie Angaben in Klammern 
hinter der Seitenangabe geben die am Rande vermerkte Pa- 
ginierung der Hs. an, damit das Auffinden des Zitats er- 
leichtert werde (1. 42 ob. = list 42 ob.).

84) Aleksandri ja, S. 229 Anm. 45: die Anrede ,Empfänger im 
Dativ + "radovatisja"י (vgl. noch S. 17 /1.43 ob/, S. 25 
/1. 70 ob./) sei eine traditionelle antike Briefformel. 
Die^Formel "posianie tvoe 1jubezno/userdno/... priem i 
proctoch" war vielleicht weiter verbreitet ־ vçl. Gudzij« 
Chrestomatija, S. 296, Kurbskij an Ivan Gr.: "eirokove- 
šcatelbnoe i mnogošumjaščee tvoe pisanie prijach, i vra- 
zunech i poznach, ..."
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Pleskauer Text:
70/2 "I be videti chrestbjanskie glavy, jako psenlcnye kia- 

sy ot zemlja vosterzajusclsja i tako za christovu veru 
skoncevaeesja.п

Alexandreis S. 19 (1. 51):
"Aleksandra videch na Ive jazdjasca vo grad našem Afin- 
stem po ѳігокут ulicam, videch aky klas psenicnoe izras״ 
tajusca i makidonjane serpy aki znusce zreloe i zelenoe."

Das in der Erzählung über die Belagerung Pleskaus so wichtige 
Bild von Schlange/Drache ist dem Übersetzer der Alexandreis 
nicht fremd - S. 15 (1* 39)ג

i na scitech belestvo pisati povele i voluja 
glavy, i na selomech vasiliskovy rogy so aspidovymi 
krily i £ mersinovym periem."

S. 68 (1. 186 ob.)
"1Ne mosci ziti vo gradu tom (= Alexandria) nikomu že, 
zane že zmiļ vélik, iz reki Egipetskyja ischodja, mno- 
gi ljudi pogubljaet.'"

Weitere Beispiele für offenkundige Entlehnungen aus der 
Alexandreis finden sich im Kapitel ,Anmerkungen zum Stil un- 
serer Texte1 im Abschnitt 6. Bildersprache (S.235).

Möglicherweise hat der Pleskauer Autor auch den Fabel-Zyklus 
über Stefanit und Ichnilat stärker benutzt, als bisher ver- 
mutet. Allerdings besteht hier auch Anlaß zur Vermutung, daß 
die Wendungen, deren Ursprung in jenem FabelzykluB zu sehen 
ist, als 'geflügelte Worte' durch die spätere altruss. Lite- 
ratur wandern. Dennoch bleibt es erstaunlich, daß wir eine 
so beträchtliche Zahl derartiger Übernahmen aus dem Fabel- 
zyklus gerade in der Pleskauer Erzählung vorfinden. Vgl.:
63/28 "I bogomudrene о gradoukreplenbi smysljachu, koego

koim obrazom v sovete bog vrazmuit, poneie ne ■nožest- 
vom vladelec izpravljajutca nacinanija, по dobrya 
sovetom, ..."
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Fast wörtlich finden wir diese Stelle bereite im Fabelzyklus 
über Stefanit und Ichnilat - S. 12 (1. 499 ob.):84a

"Ke Množbstvom bo viadaléi ispravljajutb пасіпапьа 
evoa, no izrjadnym eovetom.n

Im folgenden wird der Zitatcharakter deutlich hervorgehoben:
50/2 "Ha vyeokom že stepeni etoju, na vyeocajeie že i pre- 

vyeokie prostirajusja, jako_ze_i_chitroeÍ°yc^_ucat_i 
£i|ut: *Ha ѵувокот li cholmu etoiei, vyeocajsu ze togo 
i preizobitelbnejeu goru iscu i erede ju vladeti nāci- 
naju. Jako že i lev, aece i deržit zajca i vidit ver- 
bluda, oetavljaet rajca i gonit verbluda♦*"

In *Stefanit und Ichnilat1 lautet die enteprechende Stelle:
S. 10 (1• 496):

"Vyeokoumnych že muž ne do nižnich etoit i chudych, no 
gornjaa iecet i doetojnaa im gonit. Jako že i lev, asce 
caeca dr^žlt i vidit vel’bbljuda, oetavljaet zaeca i 

vlbbljuda^^ gonit ״
Ich bin an dieeer Stelle etwae aueführlicher auf die Alexán- 
dreie und den Stefanit-und-Ichnilat-Zyklue eingegangen, weil 
dieee beiden Texte als Vorlage für die Pleekauer Erzählung 
viel zu wenig beachtet werden. Diese werden zwar manchmal 
als mögliche Quellen für die Pleskauer Erzählung genannt, 
aber für die Alexandreis wird kein Beispiel vorgeführt, be- 
züglich des Fabelzyklus um Stefanit und Ichnilat muß man 
sich, wie erwähnt, mit "Ichnilatovo lukavetvo" (Pleekau 91/̂ 9) 
als Beispiel für Entlehnung zufriedengeben•

84a) Stefanit i Ichnilat. Srednevekovaja kniga basen po rue- 
ekim rukoçiejam 15 - 17 vv. Hrsg. 0. P. Lichačeva und 
Ja. S. Lure. L. 1969. (weiterhin zitiert als "Stefanit
i Ichnilat0).

84b) so im Text: "ѵеІъЬІjuda" - "vlbbljuda".
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2.2 Konzegtion_und_Komgosition der Erzählung
über die Belagerung Pleskaus durch Stephan Báthory

Die Erzählung über die Einnahme К-pels durch die Türken 
(nach der Hs. des Archimandrit Leonid) zerfiel in vier Tei- 
le. Das Nachwort (biographische Notiz des Nestor-Iskander) 
hatten wir ausgesondert, da es sachlich nicht stimmt (Er- 
Zählerperspektive: innerhalb der Stadt, nicht im türkischen 
Lager)und da es kompositorisch keine erkennbare Punktion 
besitzt• So zeigt die K-pler Erzählung die klassische Drei- 
teilung: Einleitung - Hauptteil - Schluß, wobei Einleitung 
und Schluß einen eschatologischen Rahmen um den bedeutend 
umfangreicheren Hauptteil (die Schilderung der Kämpfe und 
der Untergang der Stadt) spannen. Der Kampf w;Lrd so einer- 
seits zu einem Ringen mit dem Unvermeidlichen, andererseits 
zu einem Läuterungsprozeß für die Bevölkerung K־pels.
In der Pleskauer Erzählung sind fünf Teile zu erkennen, von 
denen nur der letzte (biographische Notiz des Autors/Kopi- 
sten®^ und eine Captatio benevolentiae) klar vom vorausge- 
henden Teil abgesetzt ist. Schon die Frage, wo die Exposi- 
tion endet, ist eine Interpretationsfrage - soll man den 
Hauptteil als dort beginnend ansehen, wo Stephan Báthory 
sein Heer aufstellt, um nach Pleskau zu ziehen, oder aber 
dort, wo er vor Pleskau erscheint *wie dunkler Rauch vor 
Pleskaus hellen Mauern1 (59/4)? Deutlich ist auch der 
Schluß erkennbar - dies aber nur auf Grund des Inhalts: 
Friedensschluß und Abzug der polnischen Truppen.

Dem nur locker gefügten Stoff wollen wir folgendes lockere 
Gliederungs-Schema unterlegen:
1. Exposition: Schilderung des Livländischen Krieges ab 1577

als Vorgeschichte der Belagerung Pleskaus.
Der Darstellung liegt zugrunde die ideologi- 
sehe Konzeption - rechtgläubiges Rußland :

heidnische, satanische 
Feinde.

.Seiten ־ 52/2 = 16 35/9

85) Nachwort stammt von einem Kopisten: Tichomirov, 
Recenzija, S. 350.
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2. Hauptteil I:
a) Stephan Báthory sammelt sein Heer zum Zug nach 

Pleskau. 52 /3 _ 5g/2 = ך Seiten>
b) Erscheinen der königlichen Truppen vor Pleskau. Bau 

des Feldlagers. Vorbereitungen zum Sturm.
59/2 - 64/9 = 5 Seiten.

c) Beschießung der Stadt. Hauptangriff.
64/10 - 80/9 = 16 Seiten.

3. Hauptteil II:
Belagerung der Stadt vom 9*9. 1581 - 17. 1. 1582. 
Episodenhafte Anreihung aller Aktionen, die die gegneri- 
sehe Seite unternahm, um in den Besitz der Stadt zu gelan-
gen* 80/10 - 97/16 = 17 Seiten.

4. Schluß:
Nachricht vom Friedensschluß am 17. 1. 1582. Abzug der 
polnischen Truppen und öffnen der Tore am 4. 2. 1582.

.Seiten ־ 98/28 = 1 1/3 97/17
5. Nachwort:

Biographische Notiz. Captatio benevolentiae.
.Seite ־ 88/8 = 1/3 98/29

Bereits diese grobe Wiedergabe des Inhalts der Pleskauer 
Erzählung zeigt, daß diese - im Gegensatz zum K-pler Text - 
einlinige Handlungsführung hat. Die in der Exposition vor- 
gegebene Konstellation (Zar = Schützer der Orthodoxie/Ruß- 
land = identisch mit Christlichem Reich) wird von Anfang 
bis Ende beibehalten und findet im Schluß (Aufhebung der 
Belagerung = Sieg der Orthodoxie) ihre Entsprechung. Diese 
Geradlinigkeit der Erzählung geht so weit, daß der Autor 
keinerlei Spannung aufkommen läßt, die dadurch entstünde, 
daß die Gegner die echte Chance hätten, die Stadt zu erobern. 
Diese ist de facto im Verlauf des Hauptansturms zwar gege- 
ben, doch räumt der Autor im kritischen Augenblick alle 
Zweifel aus dem wege, indem er in einem Monolog den endgülti 
gen Sieg der Christen verkündet. Während im K-pler Text sol- 
che Vorausdeutungen (Wunder) die frisch geschürten Hoffnun- 
gen auf Rettung wieder zerstören und an den Untergang gemah-

»

nen, haben solche Voraussagen im Pleskauer Text die Funk- 
tion, die Situation im Sinne der vorgegebenen Konzeption 
zu klären.

Bayerlscne
Staatsbibliothek
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Der Autor ist bemüht, die Geschehnisse um Pleskau zu einem 
Glaubenskrieg emporzustilisieren, aber es gelingt ihm nicht• 
Zwar ist das Vokabular dem offiziellen moskovitischen Sprach- 
gebrauch und der Absicht des Autors entsprechend gewählt: 
Russen = Synonym für Christenheit; Polen/Litauer = Heiden, 
Satansbrut - doch bleiben diese Wendungen, zumindest was 
die russische Seite anbelangt, leere Etikettierungen. Obwohl 
die der polnisch-litauischen Seite beigegebenen Epitheta 
und Bildfelder wesentlich bunter sind und affektischer wir- 
ken, zeigt sich doch, daß es dem Autor letztlich nur um die 
Glorifizierung der Pleskauer und die Diffamierung der Polen 
und Litauer geht. Zwar fehlt es nicht an Gebeten, Anspra- 
chen, Segnungen, Prozessionen usw., doch ist der Autor zu 
stark dem äußeren Detail verhaftet, der Freude an der Schil- 
derung lebendiger Vorgänge, als daß die Vorgänge hier 8ym- 
bolisch verstanden werden könnten. Der berechtigte Stolz 
des Autors auf seine Pleskauer Mitbürger und ihre Leistung 
wird oft verdrängt durch jene Borniertheit und Schadenfreu- 
de, die durch großtönende Worte aus geistlichem Vokabular 
nur wenig kaschiert werden.
Differenzierung ist dem Autor fremd, er verwendet nur den 
Kontrast. Von dem schwarzen Rauch (= polnisches Heer) vor 
Pleskaus weißen Mauern war schon die Rede. Die Bevölkerung 
von Pleskau wird - ähnlich wie die K-pels - als Einheit 
geschildert• Auf polnischer Seite sehen wir Haß und Zwie- 
tracht, Konkurrenzdenken der hohen Chargen, Neid der einzel- 
nen im Heer vertretenen Nationen auf die Erfolge der ande- 
ren, die Rottmeister treiben die Heiducken mit der blanken 
Klinge in den Kampf - in der Erfindung negativer Eigenschaf- 
ten der gegnerischen Seite ist der Pleskauer Autor sehr ein- 
fallsreich und geschickt. Erst durch diese zwar einseitige, 
aber doch bunte und vielfältige Schilderung des königlichen 
Heeres und nicht zuletzt des Königs gewinnt die Erzählung 
Leben, wohingegen die Pleskauer Seite farblos bleibt. Als 
Ausnahme kann man vielleicht das Mitwirken der Frauen ein 
der Kampftätigkeit ansprechen (76/22 - 77/8) - diese Ein- 
zelstudie ist wirklich gelungen. Die übrigen Kampfszenen wir- 
ken meist stereotyp, doch kommt dieser Eindruck kaum auf, da
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ihnen der Autor ständig kontrastierende Szenen entgegensetzt.
So folgt dem ersten Ansturm auf die Stadt, dem der Autor
durch konventionelle Vergleiche ("jako voda mnoga lbjusce-
3ja" 66/28, ähnlich 66/5) Macht, Wucht und Gefährlichkeit
zu geben versucht, ein Blick ins königliche Lager, wo sich
der König im Gespräch mit seinen Würdenträgern und Höflin-
gen befindet (67/25 ff.). Neben dem so gewonnenen Kontrast-
effekt nutzt der Autor diese Szene, um das Negativbild des
Gegners zu vervollständigen: im Gespräch des Königs mit
seinen Würdenträgern offenbart sich der Konkurrenzneid der

86letzteren, ihre Überheblichkeit und Prahlsucht, indem
sie den Einzug des Königs nach der (selbstverständlich als
sicher vorausgesetzten) Einnahme Pleskaus mit dem Einzug

87Alexanders d.Gr. in Rom vergleichen. In den Großangriff 
sind verschiedentlich Bilder eingeblendet, die die Geist- 
lichkeit oder die Frauen im Gebet zeigen (66/8 , 77/10, 75/
21). Auf dem Höhepunkt des Kampfes, als Polen und Ungarn 
je einen Turm eingenommen haben und der Leser für einen Au־־ 
genblick einen Sieg der Angreifer fürchten müßte, setzt der 
Autor dem Kampfgeschehen einen eigenen Monolog entgegen 
er bildet gleichsam eine Antiklimax (71/8 - 72/21): Darin 
dankt der Autor, vorausgreifend, Gott für die Errettung der 
Stadt. - Eine so kontrastreiche und bunte Folge von Szenen 
ist uns in der K-pler Erzählung nicht begegnet.
Die Geradlinigkeit des Erzählstrangs und die fehlende Uber- 
höhung des Geschehens fängt der Autor nicht nur durch die 
genannte Polarisierung und Kontrastierung in der Szenenfolge 
auf, sondern versteht es auch, durch pseudo-authentische An- 
gaben den Leser zu interessieren (Briefwechsel zwischen König 
Stephan und seinen Feldherren - 46/11, 49/19» 51/17; zahl- 
reiche Dialoge zwischen König und Würdenträgern u.a.) und 
gleichzeitig von der Richtigkeit seiner Darstellung zu über-

8 6) 68/3 "Molim ze ..., da otpustisi ... nas napred v zamok
Pskova i da ne pochvaljatca pred toboju rochmisty, 
jako ediny z gajduki Pskov vosprijali esmja".

87) 68/16 "(v Pskov) vnidesi, jako ze velikij сагь Aleksandre
Makodonekij i yseja vselennye vladelec v Rim velikij 
slavnoe svoe veeetvie pokaza."
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zeugen - durch das Mittel der Selbstdarstellung des Gegners.
Die Darstellung der Gestalten, die das christliche und das
heidnische Lager symbolisieren - Zar und König, ist eine
völlig andere als in der K-pler Erzählung. Das liegt an der
anderen und viel differenzierteren Struktur der K-pler Er-
Zahlung: der Sultan ist natürlich Todfeind und Inkarnation
des Heidnischen, aber das wird nicht demonstriert - es wird
als selbstverständlich vorausgesetzt. Vor allem fehlt dem
Sultan das Odium der Infamie, der Falschheit, das Stephan
Báthory (allein schon durch die Schlangen-Symbolik) cha-

BBrakterisiert. Der Sultan erscheint als fairer Gegner.
Nur als solcher kann er gegen Schluß der Erzählung den Bür- 
gern К-pels großmütig gegenübertreten, dem gefallenen Kaiser 
respektvolle Worte zollen und beinahe ehrfürchtige Worte 
an den Patriarchen richten: durch den auf diese Weise be- 
kündeten Respekt eines berühmten, gefürchteten und in der 
Erzählung als fair dargestellten Gegners findet die Heroi- 
sierung des Kampfes der Bürger von К-pel ihren Höhepunkt 
und gleichzeitig die Bestätigung. - Anders im Pleskauer 
Text, wo die Bestätigung der Tapferkeit im Abziehen der 
Polen und Litauer (= Sieg) liegt, also im realen Geschehen.
Da also der Pleskauer Autor der Bestätigung der eigenen 
Tapferkeit nicht bedarf, kann er den Gegner diffamieren und 
dadurch die Pleskauer Seite besonders in moralischer Hin- 
sicht über die Polen und Litauer erheben. Dies geschieht 
einerseits durch Schilderung besonders gemeiner und hinter-QQhaltiger Handlungen der Soldaten des Königs, andererseits 
durch die Beschreibung des Königs selbst, Wiedergabe seiner

8 8) Manchmal wird er sogar als ängstlich hingestellt (wenn 
er Angst vor dem Kaiser hat 75/3» wenn er wegen der 11- 
tägigen Straßenkämpfe nicht wagt, die Stadt zu betreten 
76/8): Damit will der Autor nicht den Sultan erniedri- 
gen, sondern Kaiser und K-pler Bürger aufwerten, deren 
Heldenmut durch die Ängstlichkeit des berühmten Mehmed IL 
besonders klar vor Augen tritt.

89) Der gesamte Hauptteil II stellt einen Katalog solcher ge- 
meiner Handlungen dar, wobei die Gemeinheit meist in der 
Bewertung durch den Autor liegt: Das Sprengen der Stadt- 
mauer von Kazań ("Kazansk.Istori ja" S. 148 - 50) wird 
mit Gebeten begleitet; derselbe Versuch der Litauer aber 
(8 4 / 1 5 ff.) ist eine "bezzakonnych derzostb" (86/8 ).
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Worte, seiner Briefe und seiner Handlungen• Der König tritt 
ständig in Erscheinung, und dies fast nie ohne abwertende 
Epitheta (prahlerisch, übermäßig stolz; Schlangensymbolik).
Er plant all jene hinterhältigen Handlungen, die seine Söld- 
ner ausführen; und umgekehrt geht alles, was an Bösem ge- 
schieht, auf ihn zurück.
Zar und König werden nicht miteinander konfrontiert, denn
der Zar befindet sich während der Belagerung außerhalb
Pleskaus. Während dieser Zeit tritt er nur einmal kurz han־
delnd in Erscheinung, und zwar wird berichtet, daß er dem
belagerten Pleskau eine Strelitzen-Abteilung zu Hilfe schickt
(89/26). Sonst erscheint der Zar nur in der Einleitung• Dort
wird er vor allem im Gebet geschildert, das stets von Tränen-
strömen begleitet ist (37/1, 24/- ,39/16 ,7/־). Damit doku-
mentiert der Autor jene Epitheta ornantia, die er dem Zaren
beizulegen pflegt: "blagovernyj", ״Christoijubivyj", "pravo-
slavnyj" usw. Von seinen siegreichen Peldzügen nach Livland
wird rühmend berichtet, von seiner Großmut den Deutschen ge-
genüber, die sich ihm unterwerfen; erwähnt wird aber auch
seine Strenge denen gegenüber, die ihm in ihren Festungen

90Widerstand leisten. Er erscheint als weiser und umsichti- 
ger Hüter seiner Votcina, wenn er Voevoden nach Pleskau ent- 
sendet und von Ferne die Verteidigung organisiert.
Erscheint er also in der Einleitung persönlich als idealer 
Herrscher, so gewinnt er während seiner Abwesenheit von 
Pleskau den Schein der Heiligkeit: Ständig wird seiner ge-

90) 38/18 "Eliçy že ich na mnogoļjudie iii na tverdostb gra- 
da^nadejuscesja krepce vooružišasja sideti, и sich steny 
daze do osnovanija razrusati povele, samech že raźnymi 
gorbkimi emertbmi, i ich ženy i deti, umertviti povele, 
da i protčii strach priimutb." - 39/7 mnogi ja gra-
dy vosprija, živuscaja v nich v plin otvede, bogatestvo 
•.., zlato i srebro ... vo Moskvu prikati."
Solche Andeutungen finden ihre volle Gestaltung in den 
Livländischen Chroniken, die jene Schrecknisse schil- 
dern. Die Deportation, "vyvod", wurde auch in Livland 
praktiziert. Vgl• Balthasar Russow: Chronica der Pro- 
uintz Lyfflandt (1584). Scriptores rerum Livonicarum II. 
Riga und Leipzig 1848. R. Wittram: Baltische Geschihte. 
Die Ostseelande Livland, Estland, Kurland 1180 - 1918.
S. 72. S. 271 Anm. 25.
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dacht, entweder im Gebet oder ־ und dies besondere häufig - 
in Ausrufen wie diesen:
75/26 "Dnesb o, druzi, umrem vkupe za christovu veru i za 

pravoslavnago gosudarja nasego i carja i velikogo 
knjazja Ivana Vasilbevica vsea Rusi ot litovskich 
ruk, ..."

Der christliche, d.h. orthodoxe Glaube wird praktisch gleich- 
gesetzt mit dem Zaren. Schon in Byzanz, das Moskau ja beerbt 
hatte, war das höchste geistliche Amt, das Patriarchat, dem 
weltlichen Herrscher, dem Basileus, untergeordnet. Daß aber der 
Zar dem Menschlichen entrückt und Heiligkeit erlangt, ist 
eine russische Y/eiterentwicklung der Idee des Gottesgnaden- 
tums. Deutlich zeigt der Vergleich mit der K-pler Erzählung 
den Unterschied: Klar ist die Unterordnung des Patriarchen 
unter den Kaiser erkennbar. Aber dieser bleibt Mensch. Zwar 
ist auch er stark idealisiert, aber eher als Vorbild des 
geistlichen Ritters. Er tritt auch weinend im Gebet auf, 
aber dies nur nebenbei ־ in erster Linie beeindruckt er mit 
dem Schwert in der Hand. Außerdem stellt der Autor sein Ver- 
antwortungsbewußtsein und Pflichtgefühl heraus: trotz vielen 
Anmahnens verläßt er К-pel nicht. - Man kann nicht argumen- 
tieren, daß dem Pleskauer Autor gar nichts anderes übrig 
blieb, als den Zar als fast überirdisches Wesen darzustellen, 
er sei ja nicht in der Stadt gewesen. Darauf ist zu antwor- 
ten, daß der Autor den Zaren gar nicht hätte zu erwähnen brau- 
chen und statt dessen die Stadtkommandanten klarer heraus- 
stellen können.
Dies ist ein weiteres Merkmal der Schilderungstechnik des 
Pleskauer Autors: Obgleich wir aus beiden Lagern viele Namen 
von Heerführern kennenlernen, so sind es doch gesichtslose 
Gestalten - weder die Voevoden von Pleskau, die Pürsten 
V. P. Šujskij-Skopin und 1• P. Šujskij, noch z.B. der Kanz- 
1er und Kronhetman Jan Zamoyski, der ja den längsten Teil der 
Belagerung Pleskaus geleitet hat, treten aus dem Schatten 
von Zar bzw. König heraus. Dies geschieht offensichtlich, um 
die Wirkung der Darstellung zu verstärken: den Zaren edler, 
heiliger und den König böser und gemeiner erscheinen zu lassen.
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In der K-pler Erzählung ist fraglos der Kaiser die dominie- 
rende Gestalt. Neben ihn treten aber als durchaus profilier- 
te Gestalten der Genueser Giustiniani und der Patriarch Ana- 
stasios (der, wie erwähnt, in Wirklichkeit nicht existierte). 
Uber das türkische Lager können wir nichts sagen, da die 
Nachrichten darüber zu dürftig sind. Nicht einmal Sultan 
Mehmed II. wird mit bestimmten Zügen ausgestattet (über 
Sultan Mehmed als fairen, gelegentlich ängstlichen Gegner 
als Mittel zur Aufwertung K-pels - s.o. S. 100, Anm. 88).
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu wichtigen Mitteln der 
Erzähltechnik des Pleskauer Autors wollen wir verfolgen, wie 
sich das Motivationssystem der Erzählung in Einleitung und 
Hauptteil äußert.

2.2.1 Die Einleitung
An Hand der Gegenüberstellung von tatsächlichem Geschehen 
und dessen Darbietung in der Pleskauer Erzählung wollen wir 
versuchen darzulegen, wie der Autor durch Selektion und Um- 
deutung von Pakten dem Leser seinen Standpunkt geradezu propar- 
gandistisch aufzwingt. Seine Motive, die infolge der Geradli- 
nigkeit der Erzählung zu erkennen kein Problem darstellt - 
Lobpreis des Herrschers, Glorifizierung der Pleskauer, Sieg 
des wahren Glaubens über "Heidentum" - sollen durch diese Ge- 
genüberstellung besonders deutlich werden.
Es ist hier nicht der Platz, den Gang des sich 24 Jahre hin- 
ziehenden Livländischen Krieges (1558 - 82) in extenso dar- 
zustellen. Andererseits sind selbst die wichtigsten Motive 
und Fakten darüber weithin unbekannt (im Gegensatz zur K-pler 
Erzählung, wo die Ausgangssituation jedem klar ist). So mei- 
nen wir, hier wenigstens einen knappen Überblick geben zu 
nüesen, da sonst die Technik der Auslassung und Umstellung 
von Pakten, welcher sich der Autor bedient, gar nicht ver- 
ständlich wird. Es genügt im folgenden Abriß, wenn wir star- 
ker auf Hintergründe als auf einzelne Kriegsgeschehniese 
eingehen, wenn sie nicht gerade unmittelbar mit unserer Er- 
zählung zu tun haben.
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2.2.1.1 Der livländische Krieg
Ohne im einzelnen darauf hinzuweisen, halte ich mich bei dem 
allzu knappen Überblick an folgende Darstellungen:
C. Goehrke: Die Moskauer Periode, in: Rußland. Frankfurt

1973 (Fischer Weltgeschichte 31). S. 139 41 ־.
M. Hellmann: Ivan IV. der Schreckliche. Moskau an der Schwel-

le der Neuzeit. Göttingen 1966 (Persönlichkeit 
und Geschichte 35).

K. Stählin: Geschichte Rußlands (4 Bde.). Von den Anfängen
bis zur Gegenwart. 1. Bd.Stuttgart 1923

ND Graz 1 9 6 1. S. 266 + 283f.
G. Stökl: Russische Geschichte. Von,den Anfängen bis zur

Gegenwart. Stuttgart 1973. S. 241 - 43.
R. J. Wipper: Iwan Grosny. Moskau 1947. S. 179 216 ־.
R. Wittram: Baltische Geschichte. Die Ostseelande Livland,

Estland, Kurland 1180 1 9 1 .München 1954 .־ 8
S. 64 - 77. 2G. Rhode: Geschichte Polens. Ein Überblick. Darmstadt 1966.
S. 211 - 13 und 250 - 253.

Die blühenden Städte des Deutschen Ordenslandes, d.h. des 
Livländischen Zweiges des Deutschen Ordens, wickelten fast 
den gesamten (ebenfalls anwachsenden) russischen Außenhandel 
ab - Riga, Reval und Narva mit ihren Häfen hatten die größte 
Bedeutung, über das Ordensland kamen - vor allem seit Ivan Ш.
- Fachleute aller möglichen Gewerbe nach Rußland, die die 
Großfürsten im Westen anwarben, um Anschluß an den dortigen 
Stand der Technik und der Wirtschaft zu finden. Die deutschen 
Städte verdienten nicht nur an dem Rußland-Handel, sie kon- 
trollierten auch bis zum gewissen Maße den Menschenstrom, der 
immer stärker nach Osten floß. Vor allem für das Kriegswesen 
wichtige Leute - Festungsbaumeister, Waffenschmiede, Heeres- 
organisatoren und Söldner - versuchte man, nicht nach Rußland 
zu lassen - sah man doch zu Recht in jedem vom Großfürsten 
neu angeworbenen militärischen Spezialisten einen Faktor, der 
das Übergewicht Rußlands im Heerwesen gegenüber dem Ordens- 
land vergrößerte.
Mit der vorsichtigen Öffnung nach Westen seit Ivan III. - 
Diplomatie, Wirtschaft und Handel - mußte die Abhängigkeit 
von den deutschen Ostseestädten immer deutlicher werden. So 
war es bereits Ivan III., der 1492 die Festung Ivangorod an- 
legen ließ ־ gegenüber Narva (vgl. den Bau des^strategischen 
Stützpunktes Svjažsk in unmittelbarer Nähe Kazans 1551) - 
und die Schließung des Novgoroder Kontors der Hanse 1494.
Nach der Eroberung Kazans glaubte Ivan Groznyj, militärisch 
in der Lage zu sein, das wirtschaftlich hochentwickelte, be- 
völkerungsreiche Livland mit seinen Hafenstädten Rußland 
einverleiben zu können. Der Orden stellte kein militärisches 
Potential mehr dar. Infolge der Paralysierung der politischen 
Kräfte im Ordensland durch innere Streitigkeiten war kein 
gemeinsamer Wille, daher auch kein Geld, zumindesten eine
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gemeinsame Politik Rußland gegenüber zu betreiben: Der Orden 
lag mit den Bischöfen (vor allem Erzbischof von Riga) in 
ständiger Fehde, die Ritterschaften mit den Städten; im Or- 
den selbst gab es Spannungen zwischen deutsch- und polnisch- 
( Gotthard Kettler) orientierten Gruppierungen, der Konfes- 
sionsstreit hatte im Orden früh schon Wellen geschlagen. Das 
Fehlen eines gemeinsamen Willens führte dazu, daß man nicht 
in der Lage war - da die eigene Kampfkraft schon längst nichts 
mehr zählte -, Gelder für Söldnerheere aufzubringen.
Das war allgemein bekannt, doch war niemand von den am liv- 
ländischen Territorium Interessierten (Polen, Schweden) skru- 
pellos genug, grundlos mit Militärmacht ins Ordensland ein- 
zufallen. Ivan Groznyj nahm den Vertrag von Pozvol 1557 als 
einen Vorwand zum Losschlagen: unter polnischem Druck hatte 
der Ordensmeister Wilhelm von Plettenberg jenen Vertrag 
(= Verteidigungsbündnis mit Polen gegen Rußland) schließen 
müssen - dies aber stand im Widerspruch zu einer 1554 von 
Ivan Groznyj aufgezwungenen Vereinbarung, kein Bündnis mit 
Polen einzugehen. Der zwei te "Kriegsgrund*1 Ivans war die Un- 
fähigkeit des Ordens, einen bestimmten Tribut an Rußland ab- 
zuführen: Mit Verweis auf einen Vertrag des Hochmeisters 
Wolther von Plettenberg mit Ivan III., aus dem Ivan Groznyj 
die Anerkennung eines Lehnsverhältnisses des Stifts Dorpat 
herauszulesen beliebte und Nachzahlung der aus dem Lehns- 
Verhältnis (seit 1503!) resultierenden Tribute forderte, be- 
gann er, als der Orden die Summe nicht schnell genug auf- 
bringen konnte, den^Krieg (91)• Die stereotype Formel von 
Livland als der Votcina, also alten russischen Erblandes, 
fehlte natürlich auch nicht (92)•
Zwar brach der Orden unter Ivan Groznyjs militärischen Vor- 
stoßen zusammen, doch hielten sich Ivans territoriale Gewin- 
ne in Grenzen, da sich die Ritterschaften in Estland Schwe- 
den unterwarfen, das "Uberdünische Land11 und Erzstift Riga 
unmittelbar an Polen kamen, während Gotthard Kettler die 
südlich der Düna gelegenen Ordensgebiete vom polnischen 
König als "Herzogtum Kurland und Semgallen" zu Lehen bekam. 
Die Inseln gingen durch Verkauf an Dänemark. Ivan behielt 
Wierland (mit dem wichtigen Hafen Narva) und Stift Dorpat 
in der Hand. Doch waren die Abgrenzungen keineswegs festge- 
schrieben, vielmehr wurde aus dem so erfolgreich begonnen 
Krieg Ivans mit dem Orden ein sich zäh dahinschleppender, 
menschen- und geldverzehrender Krieg mit Schweden, Litauen 
und Polen. Alte Unionsbestrebungen zwischen Polen und Litau- 
en (von Polen bereits seit längerem betrieben), fanden in

91) In der Sovjet-Union begründet man den Einfall Ivan Gr.s 
nach Livland so: 1. Rußland benötigte zu seiner wirt- 
schaftlichen Entwicklung, zur Wahrung seiner Interessen 
einen Zugang zur Ostsee. 2. Livland ist altes russisches 
Territorium. 3• Esten, Liven und Letten mußten vom deut- 
sehen Joch befreit werden. z.B. Istorija SSSR (2 Bde.). 
Bd. 1• M. 1956. S. 251 (Verf. d. Kapitels: A. A. Zimin).

92) Es wird sovjetischerseite çern darauf verwiesen, daß in 
der PVL (Nestorchronik) Jurev erwähnt wird. Dazu erklärt
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Litauen schließlich Zustimmung, als - Zeichen für den russi- 
sehen Druck auch auf die litauische Grenze - 1563 Polock von 
russischen Truppen eingenommen wurde: 1569 wurde die Union 
von Lublin besiegelt - die Staaten, Polen und Litauen, schlos- 
sen sich, unter Wahrung relativer Autonomie der beiden Teile, 
zusammen. Der polnische König hatte in Personalunion auch das 
Amt und die Würde des Litauischen Großfürsten inne. Doch 
auf den Livländischen Krieg sollte sich diese Union erst ein 
Jahrzehnt später auswirken.
Ab 1575 führte der Zar - durch Herzog Magnus von Dänemark, 
den er zum König über die russischen Besitzungen in Livland 
gemacht hatte (nach dem Vorbild Herzog Gotthard Kettlers 
in Kurland und Semgallen) - den Krieg wieder mit konzentrier- 
ten Kräften fort. 1577 rüstet der Zar selbst zu einem großen 
Peldzug. Es gelingt ihm, innerhalb kürzester Zeit das gesam- 
te alte Ordensland bis hinunter zur Düna zu besetzen. Nur 
Reval, Riga, Treiden und Dünamünde bleiben unerobert. Dafür 
kann er sich aber auch der Inseln- nach einem Marsch einiger 
Abteilungen über die zugefrorene See - bemächtigen (Dago, 
ösel, Moon). Um jeden Widerstand zu brechen, bedient er sich 
des Prinzips der "verbrannten Erde", der Zerstörung, Massen- 
hinrichtung und Deportation. - Diese militärischen Erfolge 
beruhten jedoch darauf, daß Schweden zu der Zeit in Estland 
militärisch gar nicht präsent war und Polen-Litauen durch 
das Interregnum (1572 - 76, incl. der "Regierungszeit" von 
Henri de Valois) vollkommen paralysiert war. Immerhin wagte 
der Zar aber nicht, die Dünalinie zu überschreiten. Nachdem 
er das neu gewonnene Gebiet durch Besatzungen und Voevoden 
gesichert zu haben meint, führt Ivan sein Heer wieder nach 
Rußland zurück und löst es auf. Hierauf erheben sich viele 
deutsche Städte und können sich, z.T. durch Unterstützung 
aus dem Herzogtum Kurland, wieder befreien.
1576 wird in Polen und Litauen der Fürst von Siebenbürgen

He 11 mann. Ivan IV. S. 42, daß es sich bei diesem "Jurev" 
nicht um Dorpat handele, sondern um eine alte Siedlung, 
die sich in der Nähe von Dorpat befunden hat und längst 
vor der Gründung des deutschen Dorpat von den Esten zer- 
stört worden war. - Bei Wipper (Vipper), Iwan Grosny,
S. 67, findet sich eine Aufzeichnung der Rede des Kämme- 
rers und damaligen Günstlinge Ivan Groznyje, A. F. Ada- 
8ev, die dieser den um Verlängerung des Friedens bitten- 
den Gesandten des Ordens (1554) gehalten haben soll: 
"Erstaunlich ist es, wieso Ihr nicht wissen wollt, daß 
Eure Vorfahren nach Livland über das Meer gekommen und in 
die Erblande der russischen Großfürsten eingefallen sind, 
was großes Blutvergießen nach sich gezogen hat; nicht ge- 
willt, weiteres Christenblut zu vergießen, haben die Vor- 
fahren des Zaren den Deutschen gestattet, das von ihnen 
besetzte Land zu besiedeln, aber unter der Bedingung, daß 
sie den Großfürsten dafür zahlen; sie aber haben ihr Wort 
gebrochen und die Abgaben nicht gezahlt, so müßt ihr also 
jetzt alle Außenstände begleichen." « jene ungeheuren Tri- 
butforderungen des Zaren.
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ft•

Stephan Báthory zum König gewählt. Dieser, als Feldherr 
schon weithin bekannt, mußte erst Danzig zur Botmäßigkeit 
zwingen (1577), das seinem Gegenkandidaten, Kaiser Maximi- 
lian II., die Treue hielt (93). Erst danach konnte sich 
der König dem Livländischen Krieg zuwenden.
Er erkannte, daß es nicht sinnvoll sei, die Selbstbefreiung 
der Städte im einzelnen zu unterstützen, weil sich auf diese 
Weise ein zäher Festungskrieg entwickeln müßte - Eroberung 
jedes einzelnen befestigten Platzes, Schlosses, jeder Stadt. 
Vielmehr stieß er direkt auf russisches Territorium vor, um 
so den Zaren zu zwingen, seine Truppen aus Livland abzuzie- 
hen. 1579 eroberte er Polock zurück, 1580 gewann er Velikie 
Luki (diese Namen bezeichnen nur immer das Zentrum eines be- 
stimmten Gebietes), und 1581 wollte er in Richtung Novgorod 
vorstoßen, um so Livland von Rußland abzuschnüren.
Völlig hoffnungslos wurde die Lage der entkräfteten, in Liv- 
land verbliebenen russischen Truppen, als von Estland her 
der schwedische Feldherr de la Gardie eine weitere Kriegs- 
front aufrollte.
Ivan Groznyj kam auf den Einfall, Papst und Kaiser zu bitten, 
Stephan Báthory zur Beendigung des Krieges zu veranlassen. Er 
habe schon lange vor, sich an einer antitürkischen Liga zu 
beteiligen, das könne er aber nicht, solange ihn Stephan in 
seinen Krieg verstricke. Auch könnte man nun über eine Kir- 
chen-Union verhandeln. Derartige Offerten verfingen in Rom 
immer - am 6• Sept. 1580 hatte Ivan Groznyj Istroma Ševregin 
nach Rom abgefertigt, bereits am 5. Mai 1581 verhandelte der 
päpstliche Legat Antonio Possevino, der in Zusammenarbeit 
mit König Stephan bereits vorher die Gegenreformation voran- 
getrieben hatte, mit diesem wegen eines Friedens mit Ivan 
Groznyj. Dem König paßten solche Bemühungen gar nicht, da er 
hoffte, den Krieg noch eine Zeitlang erfolgreich weiterfüh- 
ren zu können - so verzögerte er die Verhandlungen, während 
Possevino dauernd von Moskau bzw. vom Lager des Zaren zum 
Lager des Königs hin- und herreiste (94). Auf die Dauer 
konnte der König dem Papst keinen Widerstand leisten, des- 
halb wollte er vor dem zu erwartenden Friedensschluß möglichst 
viele Faustpfänder in Form von besetzten Städten und Lände- 
reien auf russischem Territorium gewinnen, um eine gute Aus- 
gangsposition zu haben, wenn die Friedensbedingungen ausge- 
handelt würden.
Der Feldzug, den er im Sommer 1581 , also Monate nach dem Be- 
ginn der Vermittlungsbemühungen Possevinos, in Angriff nahm, 
war beinahe improvisiert: der Sejm hatte nicht genügend Gel- 
der für die Fortführung des Krieges genehmigt; die Soldaten- 
Werbungen waren nicht so erfolgreich, wie sich der König das 
erhofft hatte - das Heer hatte nicht die Stärke, die es für 
die geplanten Unternehmungen brauchte; zudem waren einzelne

93) Der Krieg wurde von Seiten Danzigs "weniger für den Habs- 
burger, als für die weitgehende Selbständigkeit der 
Stadt geführt." Rhode « Geschichte Polens, S. 250 f.

94) über Possevinos Mission - tendenziös, aber materialreich 
E. Winter: Rußland und das Papsttum. Teil 1• Berlin 1960. 
Š. 231 - 40.
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Truppenteile noch völlig oder kaum kampferfahren. Ein Teil 
der polnischen Truppen (unter Hetman Christoph RadziwiXX) 
zwang Ivan Groznyj, der an der oberen Wolga einige Truppen 
zusammengezogen hatte, zum Rückzug, während der König selbst 
gegen Pleskau zog• Wenn man Heidensteins Bericht (Rerum Polo- 
nicarum) liest, gewinnt man den ■Eindruck, daß der ganze Zug 
eher eine halbherzige Verlegenheitslösung darstellte. Man 
wußte nicht recht - sollte man nach Novgorod weiterziehen, 
sollte man das flache Land besetzen• Die Überzeugung, daß 
man Pleskau werde nehmen können, war umso geringer, als der 
König kaum Pulver hatte, um eine richtige Beschießung durch- 
führen zu können - kurz zuvor war sein großes Pulverlager in 
die Luft geflogen• Die Truppen waren z.T. auch unwillig und 
meuterten, weil sie nur unregelmäßig oder gar keinen Sold 
bekamen (95)•
Die Eroberung Pleskausgelang unter diesen Umständen nicht.
Der König sah das auch bald ein. Zwar versuchte er, auf ver- 
schiedenste Weise, in die Stadt zu gelangen, aber An- 
fang November erst konnte er noch einmal einen richtigen 
Sturmangriff wagen• als er endlich eine große Ladung Pulver 
bekommen hatte (96). Danach verlegte er sich darauf, die 
Stadt nur zu belagern und womöglich auszuhungern. Doch le- 
sen wir in den Berichten mehr davon, wie die königlichen 
Heere unter der Kälte litten als die Pleskauer unter Hunger. 
Anfang Dezember überließ Stephan Báthory dem Kanzler Jan 
Zamoyski die Belagerung und begab sich zurück nach Polen: 
es ging nur noch darum, Faustpfänder zu behalten für die 
Friedensverhandlungen. Bathorys Heere waren auch erschöpft, 
dazu drohten neue Auseinandersetzungen - diesmal mit Pontus 
de la Gardie, der für die schwedische Krone Teile Altliv- 
lands zu erobern suchte - daher blockierte er die Friedens- 
Verhandlungen nicht mehr. Zwar brachte der Friede von Jam 
Zapol'skij (genauer: Kiverova Gorka) bei Velikie Luki kaum 
Geländegewinne für die polnische Krone, aber Ivan mußte 
alle besetzten livländischen Gebiete an Polen abtreten. Im 
folgenden Jahr trat er Estland und Ingermanland an Schweden 
ab, also auch Narva, das sich in den 25 Jahren bis zum Frie- 
densschluß zum russischen Handelsplatz entwickelt hatte.

95) Reinhold Heidenstein, Rerum Polonicarum ••• S. 227 ff
96) ebda., S.229.
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2.2• 1 •2 Die Wiedergabe dee Realgeschehene in der Exposition

Ев konnte dem Autor unserer Erzählung, der lediglich ein
Schlußkapitel des Livländischen Krieges beschreiben wollte,
natürlich nicht darum gehen, diese eben dargestellten kom-
plexen Verhältnisse in ihrer Gänze darzustellen. Er konnte
es schon deshalb nicht, weil er die Zusammenhänge und die
Kausaltiät der Vorgänge gar nicht kannte. Hier stellt sich
grundsätzlich die Frage, wie wir die Darstellung der letz-
ten Phase des Krieges (ab 1577) in der Exposition bewerten
sollen: gibt der Autor die allgemeine - manipulierte - Mei-
nung wieder, oder aber findet dort eine eigenmächtige Um-
deutung der Vorgänge durch den Autor statt? Es wird wohl
beides zutreffen. Zumindest wird man in einigen Fällen be-
wußte Aussonderung allgemein bekannter Tatsachen, die nicht
ins Konzept des Autors passen, annehmen dürfen. Deshalb
wollen wir im Folgenden den Autor nicht 80 sehr in den Vor-'
dergrund stellen, sondern allgemeiner von der Konzeption
der Erzählung sprechen, die, falls sie der damals allgemei-
nen Meinung entspricht, die offizielle Manipulierung der-

97selben belegt.
Die Erzählung setzt ein mit der Jahresangabe (nBe ze sie v 
leta 7085-go, . ..n = 1577) und der Nennung des Zaren sowie 
seiner Söhne Fedor und Ivan. 1582 hat Ivan Groznyj seinen 
älteren Sohn Ivan in einem Wutanfall erschlagen. Zwar ist 
die frühe Abfassung der Erzählung, sicher nach tagebucharti- 
gen Notizen wahrscheinlich. Aber es ist doch zu bezweifeln, 
daß die endgültige Ausformung der Erzählung noch im Jahr der 
zuletzt berichteten Ereignisse (Abzug des polnischen Heeres 
und öffnen der Stadttore am 4. 2. 1582) stattgefunden hat.
Es ist also zu vermuten, daß der Autor unserer Erzählung, 
der eigenen oder sonstigen Notizen die uns vorliegende Ge- 
stalt gegeben hat, den Tod des designierten Nachfolgers und 
die ihn verursacht habenden Umstände bewußt verschweigt, um

97) Es führte zu weit, wollten wir hier verfolgen, in welcher 
Weise die sovjetische Literaturgeschichte bei Besprechun- 
gen unserer Erzählung die darin gegebene Deutung der Ge- 
schehniese unkorrigiert läßt.
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das Bild Ivan Groznyjs nicht zu verdunkeln. Hierher können
wir den gesamten Komplex der Idealisierung Ivan Groznyjs
stellen. Wenn auch das Andenken des Volkes Ivan Groznyj idea-

98lisiert hat, wenn auch das gemeine Volk den Zaren anders 
sah als die Bojaren, die ihn zumeist persönlich haßten und 
um ihr Leben fürchten mußten, so bedeutet dies nicht, daßQQman im Volk nicht auch um die Untaten Ivans wußte. Es ist 
in diesem Zusammenhang besonders darauf hinzuweisen, daß die 
Pleskauer Chroniken ein ganz anderes Bild von Ivan zeichnen, 
was wegen der "Strafgerichte" gegen Novgorod, Pleskau und 
Tver 1570, die von der Opricnina durchgeführt, geradezu 
Peldzugs-Charakter hatten, nur natürlich ist.1̂

98) Stählin, Geschichte Rußlands, S. 288
99) Beim Volk genoß Ivan Groznyj anscheinend mit Furcht ver- 

mischte Verehrung, vielleicht, weil es meist nicht so 
direkt von den Maßnahmen des Zaren betroffen war - Aus- 
nahmen z.B. die gleich erwähnten Strafaktionen gegen 
Novgorod und Pleskau. Von dieser eigenartigen Verehrung 
zeugen Bylinen und Lieder. Von besonderem Interesse ist 
ein Lied "Ivan Groznyj i 8yn". Darin rühmt sich Ivan Gr., 
in Pleskau und Novgorod den Verrat ausgerottet zu haben, 
das wolle er nun auch in Moskau tun. Da antwortet ihm 
sein Sohn Ivan, der Verrat lebe weiter, sogar in seiner 
engsten Umgebung. Und völlig grundlos bezichtigt er sei- 
nen Bruder Fedor des Verrats, woraufhin Ivan Gr. befiehlt, 
diesen töten zu lassen. Doch ein Knjaz Nikita Romanovic 
(offensichtlich ein Tribut an die z.Z. der Entstehung 
des Liedes bereits regierenden Romanovs?) rettet Fedor
im letzten Augenblick. Als der Zar seinen toten Sohn be- 
trauert und bereut, daß er ihm nicht verziehen hat, 
stellt Fürst Nikita den tot geglaubten Sohn vor den Za- 
ren hin. - Die Verheerung Pleskaue und Novgorods ist al- 
so allgemein bekannt. Vor allem aher bildet das Lied ei- 
nen Kommentar des Volkes zur Ermordung Ivans durch den 
Zaren: Es stellt den Sohn Ivan ala Schurken dar, der 
den Vater zur Ermordung des Bruders, also zum Kindes- 
bzw. Sohnesmord verleitet. Damit wird eine gewisse Recht- 
fertigung für den Mord des Zaren an Ivan geliefert. Die 
Reue des Zaren über den totgeglaubten Sohn wird sicher 
eine Parallele zu Ivan Gr.8 Schmerz daretellen, der die- 
sen nicht mehr verlassen hat, nachdem er erkannte^ was 
er getan hatte. - Text in: Rusekoe narodnoe poéticeskoe 
tvorcestvo. Chrestomatija. Hrsg. N. I. Kravcov. M. 1971. 
S. 239 42 ־.

100)Die erste und die dritte Pleskauer Chronik berichten von 
diesem Strafgericht. 1. Chronik: Nach Aufzählung aller 
Grausamkeiten des Zaren in Novgorod heißt es: "prüde 
сагь ... vo Pskov, prüde 8 velikoju jąrostiju,
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Von der stetigen Sorge des Zaren um das Wohl Pleskaus wäh- 
rend der Belagerung und seiner Anteilnahme am Schicksal der 
Stadt, wie sie der Autor unserer Erzählung ständig heraus- 
stellt, lesen wir in den Chroniken nichts. Vielmehr heißt 
es in der 3• Pleskauer Chronik:

"А и velikogo knjazja carja Ivana bylo v sobranii togda 
300 000 v Staricy, a na vyrucku bojar svoich ne posylal 
podo Pskov, ni sam posol, no strachom uderžinrb be. Gla- 
goljut necyi, jako syna svoego carevica Ivana togo radi 
ostnem pokolol, cto emu ucal govoriti o vyrucenii grada 
Pskova.יי
'Aber der ... Zar ... hatte damals 300 000 Mann bei sich, 
aber er schickte keinen seiner Bojaren zum Entsatz nach 
Pleskau, kam auch nicht selbst, sondern war von Éntset- 
zen/Furcht gelähmt. Auch erzählt man sich, daß er seinen 
Sohn deshalD mit einem spitzen Stab erschlagen habe, 
weil dieser begonnen hätte, ihm zum Entsatz Pleskaus zu- 
zureden/zu raten."

Aus diesen Zeilen spricht die ganze Enttäuschung über die 
Tatenlosigkeit und die Angst des Zaren. Man muß allerdings 
hier einräumen, daß der Schreiber dieser Zeilen vermutlich 
falsche Vorstellungen von der Stärke des bei Ivan Groznyj

jako Іеѵъ rykaja, chotja rasterzati nepovinnyja kjudy i 
кгоѵь mnoguju proliti." Pskovskie letopisi• Vyp. I.
Hr8g• A. Nasonov. AN SSSR M.-L. 1941. ND Düsseldorf-The 
Hague 1967• S. 115• ־ Die 3. P18k. Chronik schildert die 
Grausamkeiten und die Bedrückung Novgorods und Pleskaus 
womöglich noch drastischer. Der Autor kann sich als Ur- 
sache^dessen nur einen deutschen Zauberer vorstellen: 
"Elisej" mit Namen - dieser "i konecne byl otvel carja 
ot very:wna ruskich vernych ljudej carju (sic) voszlo- 
zil sverëpstvo, а к Nemcanrb na ljubovb prelozi." Pskov- 
skie letopisi. Vyp. II. Hrsg. A. N. Nasonov• AN SSSR 
M.-L. 1955• S. 262. Vgl. die gesamten Angaben s.a. 7083 
(ebda. S. 262) und s.a. 7078 (ebda• S. 261).

101) Die 1. Plsk. Chronik nennt nur die wichtigsten Daten - 
sich auf unsere Erzählung stützend. Die 2. Plsk. Chronik 
reicht nur bis 1486.

102) Pskovskie letopisi II, S. 263•
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in Starica stehenden Heeres hatte. Eigenartig ist es auch, 
wie die Gerüchte, denen der Schreiber der Chronik hier be- 
stimmt folgt, die Ermordung des Carevic mit dem Schicksal 
Pleskaus verbinden.

104Die der umständlichen Nennung des Zaren und seiner Söhne 
folgendenden Charakterisierungen als Verteidiger des rechten, 
wahren Glaubens, vor allem die wortreichen Wendungen und 
Wiederholungen sowie die Bezeichnung der umliegenden (= nord- 
westlichen) Reiche als ungläubig (35/14 ff.), zeigen die 
typischen Kennzeichen des Makarij-Stils und der ihm zugrunde- 
liegenden Ideologie, die auf der Theorie von Moskau als dem 
Dritten Rom basiert. Hier zeigt sich, wie Gottesgnadentum 
und Heiligmäßigkeit des Zaren an die Stelle des Weltkaiser- 
tums des Basileus getreten sind.
Nachdem durch diese hagiographischen Wendungen, deren In- 
halt - wie gezeigt - auch in der konkreten Situation Pies- 
kaus nicht zutreffen, der allgemeine Ton der Erzählung ange- 
schlagen ist, wendet sich der Autor den zu berichtenden Vor- 
gängen zu: Im Jahre 1577 brachen die livländischen Deutschen 
in russisches Land ein und verwüsteten es. Selbst vor ge- 
heiligtem Boden - Pleskauer (?) Höhlenkloster - machten sie 
nicht halt (36/6). - Wie oben dargelegt, hatte König Mag- 
nus, Herr über die russischen Eroberungen von Ivan Groznyjs 
Gnaden, mit seinen Söldnerheeren und russischen Truppen 
seit 1575 konzentrierte Vorstöße gegen die polnischen und 
schwedischen Teile Livlands unternommen und verschiedent- 
lieh Riga berannt. Noch 1575 wurde auf diese Weise Stift 
Pernau erobert. Es war gesagt worden, daß Ivan Groznyj 1577 
einen riesigen Feldzug vorbereitete, den er auch im Spätsom- 
mer begann und im Verlauf dessen er sich das gesamte alte 
Livland ־ bis auf die südlich der Düna gelegenen Gebiete 
(vorwiegend Herzogtum Kurland und Semgallen) - unterwarf.
Auf diesen Feldzug kommt der Autor im folgenden zu sprechen.

103) Ein Zehntel (30 000) dürfte eher zutreffen. - Heiden- 
stein. Rerum polonicarum, s. 242, berichtet, daß 
Christoph RadziwiXX, der ja bei Starica operierte, den 
Zaren einmal beinahe gefangengenommen hätte. Radziwi# 
selbst hatte nur eine kleinere Abteilung bei sich.
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Und diesem Feldzug dienen die ruchlosen Einfälle der Deut- 
sehen, von denen der Autor berichtet, als Begründung. Vor 
dem historischen Hintergrund wird deutlich, daß solche Ein- 
fälle, die einen riesigen Feldzug wie denjenigen Ivans von 
1577 gerechtfertigt hätten,nicht stattgefunden haben 
können. Der ,Rachefeldzug1 oder 1Gegenschlag*, als der der 
Feldzug 1577 in unserer Erzählung erscheint, ist also eine 
Erfindung des Pleskauer Autors, die darauf zurückzuführen 
ist, daß die Fiktion des Glaubenskrieges einerseits und die 
Fiktion von Ivan Groznyjs Heiligmäßigkeit andererseits einen 
grundlosen, unprovozierten Angriffskrieg durch den Zaren 
nicht verträgt.
Es ist auch daran zu denken, daß der Autor das Kriegsleid,
das dieser Feldzug in der Folge auch über die russischen Нее-
re und die russische Bevölkerung gebracht hat, nicht als
durch Ivan Groznyj verursacht hinstellen, sondern dies alles
den Deutschen anlasten möchte. Für den mit den wirklichen
Zusammenhängen nicht vertrauten Leser ist die Ursache des
Feldzuges 1577 durchaus plausibel - in den Pleskauer Chroni-
ken begegnet man auf Schritt und Tritt Beschreibungen ähnli-
eher Übergriffe auf russisches, speziell Pleskauer Gebiet

105von Livland aus.
Die folgenden Beschreibungen - Ivan Groznyj, wie und was er 
betet - folgen wohl nicht nur der Fiktion von der Heiligmä- 
ßigkeit des Zaren, vielmehr ist wohl Exhibitionismus beson- 
ders in religiösen Dingen Ivan Groznyj zur zweiten Natur ge- 
worden. Sein Vorgehen in Livland, wie es der Autor unserer 
Erzählung andeutet (38/13 ff•» 39/6 ff. - s.o. S.101, Anm.90), 
bestätigen in schrecklicher Weise livländische Chroniken.

104) Das muß nicht heißen, daß der Behauptung, daß ein Uber- 
fall auf Pleskauer Gebiet mit evt. Angriff auf das Höh- 
lenkloster stattgefunden habe, keine wahre Begebenheit 
zugrundeliegen muß. Zu jener Zeit war offenbar alles 
möglich: **Die Entwurzelten aus allen Ständen, besonders 
aus dem waffenfähigen Adel, sammelten sich in abenteuern- 
den Banden, die übel hausten und sich an den Meistbieten- 
den verkauften.** Wittram. Baltische Geschichte, S. 75•

105) z.B. Pskovskie letopisi I, S. 63 - 72.
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Wenn der Autor im Anschluß daran (38/24 ff.) davon berich- 
tet, daß die Deutschen in Kurland ("kurlanskie nemcy") in 
Furcht und Schrecken gerieten, als sie von den großen Siegen 
des Zaren erfuhren, und sich daher schnell dem Zaren unter- 
worfen haben, so ist das einfach falsch. Ivan Groznyj hat 
die Düna-Linie nicht überschritten, kurländische Unterwer- 
fungen unter den Zaren gab es nicht.
Unermeßliche Schätze werden aus den eroberten Gebieten nach 
Moskau gebracht, Massendeportationen finden statt. Der Zar 
wird wieder ausgiebig im tränenreichen Gebet geschildert.
Kaum ist er nach Moskau zurückgekehrt und hat sein Heer auf- 
gelöst, als sich auch in den unterworfenen livländischen Ge- 
bieten gleich der Widerstand regt (40/4 ff.). Viele Städte 
können sich selbst befreien, und auch von Litauen und Polen 
aus werden Versuche gemacht, die nördlich der Düna gelegenen 
Gebiete (1,Uberdünsches Land”) zurückzugewinnen. - In diesen 
Abschnitten stimmen Darstellung und Realität etwa überein.

Die nun folgenden Schilderungen (40/32 ff.) gehören aber ins 
Reich der Legende: Als der Zar vom Verrat der Deutschen er- 
fährt, rüstet er zu einem neuen Feldzug. Dies wird den Deut- 
sehen bekannt, und wieder verfallen sie in Angst und Schrek- 
ken und suchen (da sie wiesen, daß eie dem Zaren gegenüber 
machtlos sind) einen Ausweg: Sie senden den Verräter A. Kurb- 
skij zum polnischen König; Kurbskij solle ihnen die Waffen- 
hilfe des Königs vermitteln. Der König nimmt diesen hinter- 
haltigen Vorschlag der Deutschen freudig auf und lädt seine 
Feldherren zum Feldzug gegen Ivan Groznyj ein.
Die Flucht Kurbskijs (30. 4. 1564 von Dorpat aus, wo er Voe- 
vode war) muß ein ungeheures Aufsehen erregt haben. Nicht un- 
sonst machte sich der Zar die Mühe, ihm 80 lang und breit 
auf seine Briefe zu antworten und ihn zum Verräter abzustem-

106) Ob hier bewußte Fälschung vorliegt oder Unkenntnis des 
Autors, bleibt unklar. Es ist denkbar, daß der Autor mit 
"kurlanskie nemey" auch die Bewohner des "überdünschen 
Landes"meinte, das ja (wie Kurland) dem polnischen König 
(allerdings unmittelbar) sowie Litauen (Rhode, Geschieh- 
te Polens, S. 211) unterstellt war und das, nördlich der 
Düna gelegen, auch von Ivan Gr. 1577/78 erobert wurde.
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peln. Ivans Briefe finden weite Verbreitung, und 80 ist
ев auch kein Wunder, daß "Kurbskij - der Verräter" gleich-
sam als Topos in die offiziöse, besonders historiographische

108Literatur einging. Der Verrat bleibt unvergessen: Noch
1577 schreibt der Zar Kurbskij aus dem soeben eingenommenen 
Wollmar (dem ersten Zielpunkt Kurbekijs nach seiner Flucht 
aus Dorpat und Absendeort von Kurbskijs erster Epistel an 
den Zaren) ein triumphierend-ironischee P a m p h l e t . - Der 
Autor unserer Pleskauer Erzählung verknüpft nun geschickt 
den "Verrat" Kurbekijs, den Ort seiner Flucht (von Dorpat 
nach Wollmar = Livland) und das Ziel seiner Flucht (der pol- 
nische König), bringt Livländer und polnischen König durch 
die Person Kurbskijs als Vermittler in einen direkten Zusam- 
menhang, wodurch alle drei Faktoren in ein gleichermaßen 
übles Licht geraten sollen.
Eine derartige Vermittlung durch Andrej Kurbskij war in Wirk- 
lichkeit gar nicht nötig - die polnischen Interessen in Liv- 
land waren ohnehin handfest genug. Und daß man in Livland 
polnische Politik machte und keine deutsche, ist verständ- 
lieh: Mit möglichst geringem Aufwand den größtmöglichen poli- 
tischen Effekt und größten territorialen Gewinn zu erzielen, 
so zumindest z.Zt. Sigismund II. August (1548 - 7 2 ) . -  
Wenn wir also beobachten, wie in unserer Erzählung der pol- 
nische König - nunmehr Stephan Báthory - mit Hilfe von Fürst

- 115 -
107

107) Ja« S. Lure: Novye spiski ,Careva gosudareva posiani ja vo 
vse ego Rossijskoe carstvo'. in: TODRL 10 (1954). S. 305
- 309• Lure meint, daß zumindest der erste Brief des Za- 
ren in besonderem Maße zur Veröffentlichung bestimmt war.

108) Vgl. z.B. Nikon-Chronik, PSRL 13, S. 383 s.a. 7072.
109) Fennell. Prince Kurbsky and Tsar Ivan IV, S. 186 - 97. 

Nach ihm 80П der Brief - trotz der Datierung "7068 g.a"
- am 12. 9 1 5 7 7 .ausgefertigt sein - ebda. 8.197 Anm. 2 ״ 

110) So hatte z.B. die Tatsache, daß sich das *überdünische 
Land" (also Ritterschaften usw. nördlich der Düna gele- 
gen) der polnischen Krone unterstellt hatte (s.o. Anm.
106), für die Bevölkerung kaum positive Folgen, da durch 
die Besetzung der als Pfand für den Schutz gegebenen 
Schlösser lediglich die Düna-Linie gesichert wurde.
Schutz erwuchs der Bevölkerung hieraus nicht, im Gegen- 
teil: die undisziplinierten polnischen Truppen (Völker- 
gemisch, z.T. Tataren) wurden zur Plage. Wlttram. Balti- 
sehe Geschichte, S. 69. Rhode. Geschichte Polens, S. 211f.
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Kurbskij zum Werkzeug der Deutschen in Livland und Kurland 
wird, so dürfen wir darin sicher eine von unserem Autor 
selbst hergestellte Verbindung (= Erfindung, Fiktion) sehen.
Auf den ersten Seiten wird also, allein schon durch den Ver־ 
gleich von Angaben der Erzählung mit anderen Quellen, die 
Tendenz des Textes klar. Der Autor übernimmt aus den Chroni- 
ken einen der häufigen Vorwürfe gegen die Deutschen ־ den 
Vorwurf unberechtigter, vertragsbrechender und hinterhälti- 
ger Angriffe der Deutschen (speziell des Dorpater Gebiets) 
auf Pleskauer Land. In den Chroniken führen diese Kleinkrie- 
ge zu Verhandlungen zwischen Pleskau und Dorpat und besonde- 
ren, beide Vertragspartner betreffenden Regelungen. In unse- 
rer Erzählung geben diese Geplänkel den Grund für Ivan Groz- 
nyjs großen Feldzug von 1577 ab. Es geht darum, den Zaren 
nicht als Angreifer dastehen zu lassen. Ebenso entspricht es 
nicht der Tendenz der Erzählung, die Feldzüge Stephan Batho- 
rys als Reaktion auf Ivans Angriffe hinzustellen - dies wäre 
ja eine verständliche Reaktion, die nur dem Zaren zugebilligt 
wird. Um auch aus diesem Gegenzug des polnischen Königs einen 
infamen Akt zu machen, läßt der Autor unserer Erzählung jenen 
als Werkzeug der hinterhältigen, Vertragsbrüchigen deutschen 
Städte erscheinen. Charakteristisch ist, daß Stephan Báthory 
diese Judas-Pläne ("iud(e)jskim sovetom" 41/7) mit Freuden 
(11radostno") aufnimmt. - Weiter war zu bemerken, daß die Er- 
mordung des Carevic durch Ivan Groznyj verschwiegen wird. - 
Die Idealisierung des Zaren bis zum Grade der Heiligmäßig- 
keit wird beinahe systematisch vom ersten Satz an betrieben, 
obgleich wir an Hand anderer Quellen nachweisen konnten, daß 
diese Idealisierung gerade im Hinblick auf die Pleskauer Ver- 
teidigung absolut nicht angebracht war.

Durch das Hilfeersuchen der Deutschen wird Stephan Báthory 
eingeführt. Wie der erste Teil der Einleitung der Beschützer- 
rolle Ivan Groznyjs, die er dem rechten Glauben, hier speziell 
den Livländischen Deutschen gegenüber, innehat, gewidmet ist, 
gilt der zweite Teil der Einleitung der Vorstellung Stephan 
Báthory8 als Inkarnation des Antichrist.
Den ersten Schritt hierzu hat der Autor bereits durch die
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Einführung des polnischen Königs als Werkzeug der Deutschen 
getan. Durch den allgemein bekannten Gang der Geschehnisse 
des Krieges ist dem Leser Stephan Báthory als Erzfeind ver- 
traut.
Der Autor hätte die Möglichkeit, die der K-pler Autor reali- 
siert, den polnischen König als Heiden, Ungläubigen, Verdamm- 
ten usw. hinzustellen. Das würde sich umso eher anbieten, als 
der Zar ja als allem Menschlichen enthoben stilisiert wird. 
Dadurch wäre bereits eine schärfere antithetische Zeichnung 
ermöglicht als im K-pler Text, weil der Kaiser eher das Ideal 
des christlichen Ritters und nicht so sehr der Heiligkeit ver- 
körpert und umgekehrt der Sultan nicht als der Bösewicht 
schlechthin erscheinen darf, weil er aus Gründen der Rechtfer- 
tigungsmotivation in der K-pler Erzählung die Tapferkeit des 
Kaisers und der Bürger loben muß (Lob durch den Gegner ist 
das höchste Lob).
Aber der Pleskauer Autor gibt sich mit dieser effektvollen 
Gegenüberstellung von Zar und König nicht zufrieden: sie 
scheint ihm die Bösartigkeit und Infamie des Königs noch nicht 
genügend herauszustellen.
Dies dokumentiert bereits die durch den Autor erfundene Mitt- 
lerrolle Kurbskijs, der die Deutschen und Báthory ,miteinan- 
der ins Geschäft bringt1. So erscheint der Verräter Kurbskij 
als Vertrauter der Deutschen und des Königs, d.h. schon da- 
durch wird der König in Mißkredit gebracht.
Der polnische König wird in unserer Erzählung generell als 
1litauischer König1 bezeichnet (Ausnahmen: Anreden seiner Un- 
tertanen, ironische Apostrophierungen u.a.). Das ist nichts 
Ungewöhnliches. Auch im 16. Jh. begegnet außer im diplomati- 
sehen Verkehr statt ,polnisch' im allgemeinen *litauisch111 
Liest man in Chroniken, vor allem in nordrussischen, dann fal- 
len häufige Streitigkeiten mit dem litauischen Nachbarn auf. 
Diese sind dadurch bedingt, daß die Moskauer Großfürsten im- 
mer versucht haben, im litauischen Staatsgebiet lebende weiß-

111) Wenn wir z.B. in der Nikon-Chronik, PSRL 13, S. 340, le- 
sen: "когоіь polbskij", so steht dem S. 340 *1korolju li- 
tovskomu" gegenüber, dazu auf diesen Seiten ca. 15 Mal 1i- 
tovskij" statt "polbskij". Plesk.Text: 151x"litov8kij", 
dagegen 16 ייאpolьѳкі j" . Gerd Stricker - 9783954792900
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russische und ukrainische (oft g emeinsam als "ruthenisch11

bezeichnet) Pürsten (mit ihrem Land natürlich!) auf ihre
Seite zu ziehen. Fälle von religiöser Repression oder von
Bestrebungen, in Litauen eine katholisch-orthodoxe Union in

112die Wege zu leiten, wurden von den Moskauer Großfürsten 
gern zum Anlaß genommen, sich in litauische Angelegenheiten 
einzumischen. Andererseits war A. Kurbskij nicht der erste 
russische Fürst, der in Litauen oder Polen Zuflucht suchte. 
Trotz alledem hat der Terminus "litovskij" incl. der Neben- 
bedeutung "polbskij" keinen negativen Sinn, verbindet sich 
nicht unbedingt mit einem Feindbild. Die Beziehungen zwi- 
sehen Litauen und der Ruś und dem moskovitischen Rußland 
kann man zwar als gegnerschaftlich, aber doch relativ emo- 
tionsfrei betrachten - so stellen sie sich in den schriftli- 
chen Zeugnissen, Chroniken vor allem dar.
Anders das Bild der (livländischen) Deutschen in der Pleskau- 
er Chronik! Die Kämpfe mit dem Orden sind ein Generalthema 
dort• Und in der Regel sind diese Kleinkriege als Vertrags- 
brüche der Deutschen deklariert. Zwar schildern die Chroni- 
ken nach solchen Auseinandersetzungen auch den Friedens- 
Schluß, die Handreichung als Symbol - aber manchmal ist man 
erstaunt, daß nach den vorausgehenden Schilderungen und Para- 
Phrasierungen der Deutschen überhaupt noch ein Friedensschluß 
möglich ist.11  ̂Das Verhältnis zwischen Pleskau und dem nörd- 
liehen Nachbarn erscheint als grundsätzlich feindlich. Haß 
und Wut führen den Chronisten oft die Feder - der Krieg geht 
offenbar ständig hin und her. Friedensverträge wirken oft 
wie Zwangspausen. Diese Vorstellung nun greift der Pies-

112) Diese kam 1595 zustande. Näheres: M. Hrushevsky: A Hi- 
,story of Ukraine. Hrsg. 0• J• Frederiksen. New Haven
1948. S. 205 - 10. Rhode, Geschichte Polens, S. 265 -67•

113) "£ogo že leta,yv velikoe govenie,woni poganii Latyni, 
Nemcy, izgonivše izgonoju, i ne veruja ѵъ krestnoe celo- 
vanie, na to^obidnoe megto, ..., na zemlju Svjatyja Troi- 
ça, devjatb celovèkb^sozçosa i сегкоѵь archistratiga^bo- 
žija Michaiła• Togo že Ieta knjazb рвкоѵзкіл ... šedši
v gemļju Nemecbkuju, i mn0g0v6 judi muzei i Іепъ i detei 
ęozgosa, i mestb mstiša za te golovy^za nepovinnyja.Togo 
ze lēta, ne na dolze vremeni, Nemcy ëchavse ... vo Pbskov- 
skuju zemlju, ..." Pskovskie letopisi I, S. 56 s.a.1459•
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kauer Autor auf, läßt sie lebendig werden. Sie dient ihm 
als Anlaß für die Peldzüge von 1577/78 - dies Bild des ver- 
räterischen, hinterhältigen, kriegssüchtigen Deutschen dient 
dem Autor auch zur ersten Charakterisierung Stephan Bathorys. 
Durch Kurbskij, den Vermittler, gehen diese Eigenschaften 
alle auf den König über. Er wird also zunächst indirekt cha- 
rakterisiert: 1. er hat den Verräter Kurbskij zum Freund;
2. er erscheint als Werkzeug der üblen Deutschen, 3. deren 
judashaften Vorschlag er freudig aufnimmt.
Nach diesen Vorbereitungen kommt der Autor endlich zur direk- 
ten Charakterisierung des Königs: "be bo i sam toj litovskij 
kralb Stepan neistovyj zvērs i neutolimyj aspidt ļjutersķija 
svoeja very voin, i rad be vsegda krovoprolitbju i nacina- 
ni ja branem. NA POLOCKO. Ljutyj že i sveripyj zmeiny.j jad ot 
svoeja nesytyja utroby otrygnuv» ..." 41/11. An dieser Stel- 
le setzt die Schlangensymbolik ein, die bis zum Beginn 
der Kampfhandlungen geradezu systematisch der litauischen 
Seite beigegeben wird (im Einzelnen hierzu - s. Anmerkungen 
zur Stilistik unserer Texte: 6. Bildersprache, S. 225). Der 
Autor versucht mit allen Mitteln - mit denen der direkten 
Charakterisierung, wie z.B. dem direkten Epitheton (das zum 
Epitheton ornans wird), mit allen möglichen Varianten des 
Schlangenbildes - die Gegenseite zu verunglimpfen, zum cha- 
rakterlich-menschlichen Abfall zu stempeln. Dies geschieht 
bis zum Einsetzen der Kampfhandlungen in so konsequenter und 
so konzentrierter Weise, daß dann, wenn der Autor bzw. der 
Leser durch die sich überstürzenden־Handlungen gefesselt 
sind, nur ein Epitheton genügt, um das gewünschte Bild, die 
gewünschte Vorstellung zu evozieren.
Vor diesem Hintergrund werden die "Christen", das sind Plee-
kauer und Russen überhaupt, zum Inbegriff für Tugend, Glaube

114und Reinheit. Hier bleibt das Vokabular stereotyp.

114) Zur Einleitung noch eine abschließende allgemeine Bemer- 
kung: Entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch verwendet 
unser Autor "votcina" nie in Verbindung mit Livland:
36/9 "vifljanekija zemli nemec", 37/31 "Dostigsu emu ••. 
vifljanskija zemlja", 39/6 "Vif1janskuju že zemlju ... 
povoeva,...,״vo svoju votcinu na Ruskuju zemlju vozvra- 
tisja." "votcina" = Rußld. od. Pleskau. Vgl. dagegen die 
,Geschichte Livlands' in "Stepen.kniga" PSRL 21, S. 655•
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Ähnlich wie in der Einleitung könnten wir jetzt die Darbie- 
tung des Realgeschehens im Hauptteil auf ihren Wahrheitsge-*
halt prüfen. Doch mir scheint, die durch die Tendenz der Er- 
Zahlung bedingte Praxis der Umdeutung, Aussparung, Umstel- 
lung von Pakten ist im Rahmen der Betrachtung der Einleitung 
bereits ausführlich genug dargestellt worden. Für eine syste- 
mati8che Untersuchung der Nachrichten waren mir darüberhin-

1 1 Caus nicht alle Quellen zugänglich. Im Wesentlichen stim- 
men die Fakten mit denen bei Heidenstein, De rerum Polonica- 
rum ... überein. Jeder Autor - Heidenstein und der unserer 
Pleskauer Erzählung - setzt die Akzente anders, wobei die 
Glorifizierungstendenz des letzteren beim Vergleich beson- 
ders hervorsticht. Heidenstein betrachtet den gesamten Peld- 
zug ziemlich kritisch, sachlich, distanziert - wie jemand, 
der dem ganzen Unternehmen keine großen Chancen eingeräumt 
hat und sich nun bestätigt sieht. Lob der Pleskauer und Tadel 
an den Truppen des Königs sind häufig anzutreffen. Überhaupt 
kommen kritische Anmerkungen viel häufiger vor als lobende.
Auf Grund dieser Beobachtungen ist man geneigt, Heidenstein 
eher zu glauben als dem Pleskauer Autor in seiner tendenziö־ 
sen Darstellung.
Dies Kriterium der Glaubwürdigkeit reicht aber nicht, er- 
setzt keine weiteren Quellen - so muß man im folgenden Bei- 
spiel doch fragen, ob Heidenstein da nicht bagatellisiert:
Er berichtet, daß man begonnen hatte, unterirdische Gänge 
zur Stadtmauer zu graben, um diese von dorther zu sprengen - 
zwei Gräben gab man auf, weil der Grund zu steinig war. Einer 
konnte fast bis an die Mauer geführt werden, als er von den 
Pleskauern entdeckt und gesprengt w u r d e . - Der Pleskauer 
Autor erwähnt neun Gänge, die man an der Mauer entdeckt habe.
Die "Litauische Chronik, knapp hierauf eingehend, nennt gar kei-

115) Besonders Jan Piotrowski: Dnevnik poslednego pochoda Ste- 
fana Batorija na Rossiju (Osada Pskova). Perevod 8 pol'־ 
skogo 0. N. Milevskago. Рвкоѵ 1ѲѲ2. (Polnischer Original- 
titel ist mir unbekannt).

116) Heidenstein, Rerum polonicarum, S. 213•

־ 120 -

2.2.2 Der Hauptteil
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ne Zahl. - Wenn der Pleskauer ,Autor die Entdeckung der 
unterirdischen Gänge als eine besondere Strafe Gottes an den 
Litauern darstellt, weil diese eine Prozession beschossen 
und dabei auch eine Ikone getroffen hatten, dann ist das 
eine Deutung, die im belagerten Pleskau sicher sehr populär 
war, stärkte sie doch das Vertrauen der Pleskauer in Gottes 
Hilfe. Eine eigene Leistling unseres Autors liegt hier sicher 
nicht vor (S. 84 - 86).
Den Gipfel der litauischen Infamie bildet die Übersendung 
der Schatztruhe eines gewissen Hans Möller, die aber eine 
Sprengladung enthält und beim öffnen die Stadtkommandanten 
Pleekaue töten soll (S. 95 - 97). Stellen wir die uns vor- 
liegenden Quellen daneben, wird klar, daß der Pleskauer Au- 
tor nicht den Grund für diese Maßnahme genannt hat: Es war 
zwischen Polen und Pleskauern ein Tag Waffenruhe vereinbart 
worden, damit man die Toten einsammeln könne. An diesem Tag 
tummelte sich viel Kriegsvolk aus den königlichen Lagern vor 
der Stadt - nichts Böses ahnend, als plötzlich von der Stadt 
her starkes Feuer, sogar aus Kanonen, eröffnet wurde. Die 
Höllenmaschine sei ein Racheakt für jenen Vertragsbruch ge- 
wesen, übrigens soll die Maschine, im Gegensatz zur Aussage 
der Pleskauer Erzählung, einige Voevoden getötet und an- 
echeinend auch Ivan P. Sujskij verletzt haben.
In beiden Texten ist davon die ^ede, daß es einer russischen 
Strelitzenabteilung gelungen war, durch den polnischen Bela- 
gerungering nach Pleskau vorzustoßen - für den Pleskauer Au- 
tor Grund zur Freude und zu Spott und Hohn den "Litauern"
(S. 90). In den anderen Quellen erscheint dieser kleine

117

117) Chronika litovskaja i zmojtskaja. in: PSRL 32. M. 1975. 
(weiter zitiert als: Litauische Chronik). S. 123

118) Diese Seitenangaben in den Klammem beziehen sich auf 
die unserer Untersuchung zugrundeliegende Textausga^e 
der Erzählung über die Belagerung Pleskaus von Malysev.

119) Heidenstein.1Rerum polonicarum, S. 249 f., S. 252. 
Litauische Chronik S. 125. Beide berichten von einer Du- 
ellforderung Sujskijs an den Kanzler Zamoyski wegen de• 
Attentate. Zwar sei letzterer zur vereinbarten Stund• 
dort gewesen, nicht aber Sujekij. Darauf habe der Kan■- 
1er an Sujskij eine^Maus geschickt, "nazyvajuci ego ta- 
kom, jako mys v Jamę, ricerom" - Lit. Chronik, S• 125•
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Trupp als nicht der Hede wert (Varianten der Pleskauer Er-
zählung - S. 105 Anm. 44 sprechen von 500 Mann; Heidenstein
nennt 300, die nach Pleskau gelangten, 150 Gefangene und

12060, die getötet wurden )• Heidenstein berichtet von Tau-
senden, die bei dem Versuch, nach Pleskau hineinzukommen,
abgefangen wurden - einmal seien 7 ООО auf einen Schlag in

121polnische Gefangenschaft geraten. Für den Pleskau-
er Autor und die Bürger zählte aber nicht die kleine Zahl, 
für sie alle war die Tatsache, daß es doch einmal gelungen

122war, den Gegner zu überlisten, ein Triumph sondergleichen.
Der Pleskauer Autor erwähnt natürlich auch nicht, daß der
litauische Hetman Chr. RadziwiXX bei Starica beinahe den

12*3Zaren gefangengenommen hätte - diese Nachricht hätte dem 
Bild des Zaren, wie es der Autor zeichnet, allzu sehr ge- 
schadet. - Andererseits erzählt er aber auch nicht, daß 
der König den Heerführer Pahrensbek mit seinen Deutschen 
zum Pleskauer Höhlenkloster geschickt hatte, damit der es 
eroberte. Die Tatsache, daß es Pahrensbek selbst nach Ein- 
treffen von Verstärkung nicht gelang, das stark befestigte 
Kloster einzunehmen, hätte dem Autor weiteren Stoff zu 
Triumph einerseits, zu Hohn und Spott andererseits geliefert. 
Der Autor konzentriert sich ganz auf das Geschehen in und 
um Pleskau - doch ist es auch denkbar, daß er von den Dingen, 
die sich außerhalb der Stadt zutrugen, nichts weiß.
Zunächst verwundert liest man, was der Pleskauer über den 
päpstlichen Legaten Antonio Possevino schreibt. Ivan Groznyj 
hatte bekanntlich, als keine Hoffnung mehr bestand, das 
Kriegsglück zu wenden, zu Kaiser und Papst gesandt mit der 
Bitte, einen Frieden zwischen Stephan Báthory und dem Zaren

120) Heidenstein. Rerum polonicarum, S. 216.
121) Heidenstein, ebda. S. 215
122) Zur Gefangennahme von Hilfstruppen für Pleskau: Litaui- 

sehe Chronik S. 123.
123) Heidenstein, a.a.O., S. 242. Lit. Chronik, S. 123 f.
124) Heidenstein, ebda. S. 204; Litauische Chronik S. 124.
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zu vermitteln, und dabei Beteiligung an einer antitürkischen 
Liga in Aussicht gestellt und Unions-Gespräche angedeutet.
Der Pleskauer Autor stellt die Dinge völlig auf den Kopf:
91/21 "Ole premudrosti i milosti bozija,

jako gordyja emirjaet, a smirennyja voznosit!
Inogda bo litovskij когоіь glagolaše, jako 
*8 ruskim 0 mire nikako ni v pomyśle, rece, prijmu*, 
пупе že 8am sovetuet z gosudarem nasim carem i ..."

Es entsteht der Eindruck, ale sei es Stephan Báthory, der 
hier um Frieden bittet. Man muß wohl annehmen, daß dies die 
allgemeine Meinung war - denn die wirklichen Vorgänge um die 
Mission Antonio Possevinos dürften in Rußland kaum bekannt 
geworden sein. Die Charakterisierung Possevinos "Ichnilatovo 
lukavstvo i vse jako zbojlivyja lisicy lestb" (91/29) muß 
auch weit verbreitet gewesen sein. [Diese Paraphrasierung iet 
sicher nicht allein ale automatische Reaktion auf die katho- 
lieche Konfession Poasevinos zu sehen. Vielmehr beruht eie 
wohl darauf, daß Ivan Groznyj beim Friedeneschluß 1582/83 die 
gesamten Eroberungen in Livland, selbst die Hafenstadt Narva,
herausgeben mußte und man dies in Rußland allgemein als Folge, 125eines Komplotte zwischen Stephan Báthory und Possevino sah. J

An dieser Stelle ist es interessant zu beobachten, daß der
Auttfr nun doch Informationen in die Erzählung hineinnimmt, die
ihm erst später zugegangen sein können.
Diese wenigen Beispiele für unterschiedliche Berichterstattung 
in den״einzelnen Quellen mögen genügen; es sind die auffällig- 
sten. Auch diese wenigen Belege zeigen, daß wir im Hauptteil, 
der vom realen Geschehen bestimmt ist, zwar viele Umdeutun- 
gen, Aussparungen in der Pleskauer Erzählung feststellen kön- 
nen, daß es sich aber im Wesentlichen um Wiedergabe der allge- 
meinen Meinung handeln dürfte, die natürlich der Intention des 
Autore entgegenkam: Neben der Glorifizierung des Zaren, die 
sich gelegentlich in Auslassungen (evt. Aussparung seiner na- 
hen Gefangenname) und im allgemeinen in abstrakter Idealisie- 
rung und in Anrufungen und Schwüren äußert, kommt es im Haupt-

Vgl. hierzu: Pskovskie Letoçisi II, S. 263 (3. Chronik): 
"1 omanisa ego Lit va, zaslasa к nemu (carju) protopopa
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teil vor allem auf die Heroisierung der Pleskauer selbst an• 
Da der Kampf zweifellos ־ trotz aller Abstriche, die man bei 
der Berichterstattung des Pleskauer Erzählers machen muß - 
heldenhaft war, dá man außerdem in Rechnung stellen muß, daß 
dem Autor viele Pakten nicht bekannt gewesen sein mochten, 
er also nur die gültige Meinung gekannt hat, kann man fest- 
halten, daß Umdeutungen in dem Ausmaß, wie wir sie in der 
Einleitung beobachtet haben, im Hauptteil nicht Vorkommen.
Wie sehr die Glorifizierung der Pleskauer Bevölkerung im
Vordergrund steht, zeigt ein Vergleich von Erzählzeit und

1 26erzählter Zeit im ersten und im zweiten Abschnitt des 
Hauptteils: Hauptteil Ic schildert Beschießung der Stadt-und 
Hauptansturm der "Litauer" = zwei Tage; die Erzählzeit, die 
sich im Umfang des Geschilderten äußert, beträgt 16 Seiten. 
Klammern wir noch die Beschießung vom 7• September aus, die 
in der Erzählung etwas mehr als eine Seite einnimmt (S. 64/10
- 65/18), dann bleibt für den Tag des Hauptangriffs eine Er- 
zählzeit von knapp 15 Seiten. - Die restliche Zeit der Bela- 
gerung bis zur Nachricht vom Friedensschluß (der noch weite- 
re zwei Wochen Belagerung folgten), also vier Monate und ei- 
ne Woche werden in Hauptteil II auf 17 Seiten abgehandelt - 
die verschiedenen Hauptaktionen werden episodenhaft dem 
Sturmangriff angefügt.
Natürlich geht es dem Autor darum, die Hauptkampfhandlungen 
zu schildern, also eine Kriegserzählung zu schreiben. Dies 
und der Wunsch, die Pleskauer zu heroisieren, gehen fast un- 
trennbar ineinander über. Bewußt oder unbewußt suggeriert 
der Autor bei dieser Verteilung des Erzählstoffes dem Leser, 
daß der heldenhafte Nahkampf mit dem Feind, Auge in Auge mit 
diesem, den Hauptteil der Belagerungszeit ausgemacht hat.

Antonija rimskago ot papy mirovati; i povêdasa carju, 
jako vzjat Pskov, vzjat bystb, i сагь Ivan posiał о mi- 
re ch korolju ко Pskovu, i vdaet* emu na Pskov 15 goro- 
dov livonskich jurbevskich."

126) G• Müller: Erzählzeit und erzählte Zeit, in: Festschrift 
für P• Kluckhohn und H. Schneider. 1948. S. 195^212 ־. 
E. Lämmert: Bauformen des Erzählens. Stuttgart 1975.
S. 89 f., S. 91 f.
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Die in Hauptteil II den eigentlichen Kampfhandlungen ange- 
hängten Aktionen der Litauer dienen dem Autor dazu, die Nie- 
dertracht der 1״Litauer" zu dokumentieren. Jede Episode ist 
der edlen Haltung der Pleskauer in Kampf und Gebet, im Han- 
dein und im Denken gegenübergestellt zu betrachten. Damit 
dies auch deutlich genug wird, sind die meisten Szenen mit 
spöttischen Kommentaren, Dankgebeten oder Erläuterungen 
versehen, außerdem wird in der Beschreibung der litauischen 
Handlungen nie versäumt, auf die Niedertracht und Hinter- 
hältigkeit dieses Beginnens hinzuweisen.
An handlungsmäßig wichtigen Punkten finden wir mehr oder 
weniger lange Gebete, Monologe, Ansprachen u.ä. in den Lauf 
des Geschehens eingeschoben. Diese resümmieren das soeben 
Berichtete und stellen es in den ideologischen Kontext hin- 
ein: die selbständige Einordnung durch den*Leser wird von 
Anfang an verhindert. So bilden diese Einlassungen an sich 
keine gliedernden Elemente, sondern richten sich nach dem 
Realgeschehen, das sie kommentieren.

2.2.3 Der Schluß; das Nachwort
Der Schluß der Erzählung ist kompositioneil nicht herausge- 
arbeitet und ist - wie ja auch die übrige Gliederung der Er- 
zählung - nach handlungsorientierten Kriterien von uns nach- 
träglich unterlegt. So bezeichnen wir als Schluß die Nach- 
rieht vom Friedensschluß (15• 1• 1582), die am 17. Januar 
nach Pleskau gelangte, und die Mitteilung vom Abzug des pol- 
nischen Heeres (4. 2.), der das öffnen der Stadttore ermög- 
lichte. Zwischen beide'Nachrichten ist noch ein Lobpreis bar. 
eine Danksagung gestellt, die im Grunde, wie wir das im 
Pleskauer Text so häufig beobachten, lediglich aus z.T. un- 
gemein verschachtelten Aufzählungen all derer besteht, die 
an der Rettung Pleskaus beteiligt waren: Dreifaltigkeit, 
Muttergottes, die Heiligen (mit vielen namentlichen Nennun- 
gen und diese wieder mit vielen Epitheta) und Gott.
Das Nachwort - Kryptogramm mit 1Berufs'-Angabe des Autors/ 
Kopisten^und Entschuldigungsformel - hängt strukturell mit 
der eigentlichen Erzählung noch weniger zusammen als in der

־ 125 ־
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K-pler Erzählung das Nachwort. Während letzteres Bezug 
nimmt auf die geschilderten Ereignisse, befaßt sich die 
Schlußnotiz im Pleskauer Text ausschließlich mit der Person 
des Autors.
Zum äußeren Aufbau der Erzählung ist noch zu bemerken, daß 
die ersten zwei Drittel des Pleskauer Textes durch viele 
Zwischen-Uberschriften zergliedert sind. In der K-pler Er- 
Zahlung erfolgt die Aufteilung des eigentlichen Kriegsberich- 
tes nach Kampftagen, wobei nur einige wenige, besonders wich- 
tige herausgestellt sind. Dasselbe trifft auch auf die Pies- 
kauer Erzählung zu, doch äußert sich dies chronologische Prin- 
zip nicht in den Überschriften. Diese sind z.T. auf den .In- 
halt bezogen - "Iz narjadu p(e)rvoe str(e)ljati" 60/4; "Naca- 
1(0) brani s kurla(ny)" 40/4 usw.; z.T. enthalten sie nur 
das allgemeine "Suscee" = 24 Mal! Dabei leitet letzteres 
meist längere Abschnitte ein; die Überschriften mit kőnkre- 
tem Bezug auf den Inhalt aber stehen oft Abschnitten vor, die 
nur aus ein-zwei Sätzen bestehen.
Erstaunlich ist, daß - in unserer Ausgabe S. 78 - diese Zer- 
gliederung des Textes aufhört. Die letzte Überschift lautet 
"Soversenie pervomu bolbšomu pristupu." - dieser Abschnitt 
konstatiert am Schluß den Sieg des christlichen Heeres über 
die niederträchtigen Litauer. Von nun an läuft der Text ohne 
Überschrift bis zum Schluß durch. Ein Vergleich mit den Va- 
rianten zeigt das gleiche Bild: Wenn auch nicht genau an der
gleichen Stelle, so doch ungefähr mit Abschluß des Hauptan-

1 27griffs hören die Überschriften auf. Gerade jener Haupt- 
teil II, wie wir ihn nannten, jener Teil, in welchem episo- 
denhaft die einzelnen Versuche der "Litauer" erzählt werden, 
die Stadt in die Hand zu bekommen, hätte reichlich Anlaß zu 
Überschriften gegeben.

127) Näheres hierzu s. in diesem Kapitel 2.3 Autor und Ent- 
stehungszeit der Pleskauer Erzählung.
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2.2.4 Zusammenfassung

Die K-pler Erzählung fanden wir in einen eschatologischen 
Rahmen hineingestellt, der auch für die Komposition bestim- 
mend wurde. Im Gleichnis vom Kampf des Adlers mit der Schlan- 
ge, in dem die Schlange den Adler besiegt und dieser durch 
Menschen gerettet wird, ist der Gang der Erzählung vorgege- 
ben. Der Sieg der Schlange über den Adler bildet das Grund- 
motiv des Hauptteils - des eigentlichen Kriegsberichts. Dies 
Grundmotiv (Unvermeidlichkeit des Untergangs von K-pel), 
durch düstere Wunderzeichen, Selbstanklagen und reuige Gebe- 
te immer wieder in Erinnerung gebracht, steht im Gegensatz 
zur Tendenz des Kriegsberichts, der in seiner Schilderung 
griechischer Heldentaten auf das Wecken von Hoffnung ange- 
legt ist: So kommt es zu einer Überlagerung und Durchdrin- 
gung der Spannungsfelder. Die Heroisierung der Bürger K-pels 
dient nicht allein dem Rechtfertigungsmotiv (der Beweisfüh- 
rung, daß die Bürger bis zum letzten gekämpft haben), son- 
dern sie hat auch kompositioneile Punktion: Wegen ihrer Sün- 
den und ihres Abfalls von Gott wurde die Stadt mit der Gei- 
ßel des Türkenkampfes und der mit der Eroberung K-pels begin- 
nenden Türkenherrschaft bestraft. In diesem Strafgericht 
Gottes bewährten sich aber die Bewohner K-pels als echte 
Christen, sie besannen sich, bereuten ihre Verfehlungen und 
nahmen die Strafe als Buße auf sich. Auf diese Weise wurden 
sie der im Gleichnis vorgedeuteten und in den Prophezeiungen 
angekündigten Rettung durch das "blonde Volk" würdig.
Vor diesem komplizierten Gebilde tritt die schlichte Kompo- 
sition der Pleskauer Erzählung besonders deutlich hervor. 
Eine bestimmte Position wird im Einleitungsteil festgelegt, 
und die gesamte Erzählung hat im Grunde keine andere Punk- 
tion, als jene Prämisse zu belegen. Eine Entwicklung ist 
in diesem Rahmen nicht möglich: alle Welt und alles Gesche- 
hen werden auf die Kategorien "Gut" und "Böse" reduziert, 
wobei natürlich gut = christlich (orthodox) und böse = 
heidnisch (nicht orthodox) zu setzen sind. "Wir" = Erzäh- 
1er und seine Volksgenossen gehören zur christlichen Seite, 
die anderen sind die Heiden und daher entsprechend böse.
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Man vergleiche wiederum mit der ganz anders gearteten Aus- 
gangssituation der K-pler Erzählung, wo die Sündhaftigkeit 
der Menschen von К-pel, also ihr Böse-Sein das gesamte Ge- 
schehen erst in Gang bringt•
Im Pleskauer Text siegt der rechte Glaube in Verbindung mit 
allem Guten über das Heidnisch-Böse. Die Gleichsetzung von 
Rechtgläubigkeit und Russentum ("Heiliges Rußland") ist 
nicht der einzige Ausdruck der Idee von Moskau als dem Drit- 
ten Rom, vielmehr kommt sie auch in der Stellung des Zaren 
zum Ausdruck - war der byzantinische Kaiser nicht nur Reprä- 
sentant der weltlichen Macht, sondern auch höchste geistliche 
Autorität (Ernennung des Patriarchen), so erfuhr diese Stel- 
lung auf russischem Boden, jedenfalls in Makarijs Ideologie, 
noch eine Aufwertung, indem der Zar als eine Art Institution 
zwischen Gott, Gottesmutter und die Heiligen einerseits und 
die Menschen andererseits tritt.
Im Rahmen dieser festgelegten Positionen kann das Realge- 
schehen kein Eigenleben entwickeln (vgl. K-pler Text: Kampf- 
bericht erweckt Hoffnung - Grundmotiv aber ist Untergang), 
da ja am Ende der Erzählung der Sieg des Christentums (= Ab- 
zug des polnischen Heeres) steht.
Daß man die Pleskauer Erzählung trotz dieses starren, einfa- 
chen Schemas nicht als fad und konventionell bezeichnen kann, 
hat seinen Grund darin, daß der Autor dies Schema wenigstens 
zum Teil mit Leben füllen kann. Die Schilderung der russi- 
sehen Seite ist blaß, bleibt ganz im Rahmen des Gewohnten, 
weder die Bildersprache noch die Handlung selbst geht über 
das aus anderen Werken der Makarij-Schule Bekannte (insbe- 
sondere aus den historiographischen Werken) hinaus, die ein- 
zelnen Wendungen und die beschriebenen Handlungen sind z.B. 
mit solchen der "Kazanskaja Istorija" austauschbar. Dagegen 
entwickelt der Autor bei der Schilderung der gegnerischen 
Seite eine Vielfalt von Techniken, die den Leser unbedingt 
von der Richtigkeit der vorgegebenen Position überzeugen muß- 
te. Sehr ausdrucksstark ist die bereits mehrfach angesprochene 
Schlangensymbolik, die dem polnischen König und seinem Heer
in immer neuen Varianten beigegeben wird, bis sie 80 fest veiv
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ankert ist, daß in den Hauptteilen nur noch Andeutungen ge- 
nügen, um die entsprechenden Bilder zu evozieren.
Vor allem aber ist es ein stark fiktionaler Zug der Erzäh- 
lung, der ihr Lebendigkeit verleiht: Immer wieder wendet 
der Erzähler den Blick ins polnische Lager, schildert Szenen, 
die sich dort abspielen, gibt Dialoge wieder, führt Briefe 
des Königs und seiner Würdenträger im Wortlaut an, wobei die 
Verwendung polnischer Titel, auch gelegentlicher Polonismen 
und Weißruesismen (= Litauen) den Eindruck von Authenti- 
zität erwecken. Diese Blicke hinüber auf die polnisch-litau- 
ische Seite führen die Schlechtigkeit! die Niedertracht und 
die Bösartigkeit des Gegners besonders anschaulich vor Augen, 
weil dieser scheinbar selbst handelt• Doch haben wir es hier 
ganz sicher mit Erfindungen des Autors zu tun. Weder bei Hei- 
denstein noch in der Litauischen Chronik finden wir Berichte 
über jene Beratungen, Gespräche und auch über manche Schrei- 
ben, die oft im Wortlaut in der Pleskauer Erzählung nachzu- 
lesen sind; und da Heidenstein genügend Negatives über Vor- 
gange im polnischen Lager zu berichten weiß, wäre es verwun- 
derlich, weswegen er ausgerechnet jene Begebenheiten, Jene 
Schriftstücke usw. verschweigen sollte, von denen der Pies- 
kauer Autor erzählt. Bei den Schilderungen des polnischen 
Lagerlehene im Pleskauer Text, bei den scheinbar im Wortlaut 
wiedergegebenen Gesprächen und Schreiben handelt es sich in 
den allermeisten Fällen ganz sicher um Fiktion, die der sy- 
stematischen Herabsetzung, ja Verteufelung des Gegners 
dient. Und gerade diese fiktionalen Passagen sind es, die 
der Erzählung Farbe und Leben verleihen - trotz des schlich- 
ten Konzepts und der einlinigen Komposition.
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2 • 3 Der_ Au tor_1ąr1d_di e_En^s t ełiungs zei lt
É?E_?E5§hlung_über_die_Belagerung_Pleskaus

Scheinbar erübrigt sich die Präge nach dem Autor der Erzäh-
lung: Im Nachwort ist zu lesen, daß die Erzählung von einem
Bürger der Stadt, dem Ikonenmaler Vasilij niedergeschrieben
worden sei (98/29)• Die Frage nach dem Autor erregte nie
großes Interesse, und so übernahm man gern die Feststellung
A. S. Orlovs von 1908, die Schilderungstechnik in der Pies-
kauer Erzählung sei typisch für einen Ikonenmaler, für den

12ßgerade die symbolhafte Zeichnung chrakteristisch sei.

M. N. Tichomirov hat erstmals die Frage gestellt, ob die-se 
Interpretation (Ikonenmaler Vasilij als Autor) richtig sein 
könne. Er weist zu Recht auf die moskovitische Grundtendenz 
der Erzählung hin, die wir oben aufgezeigt haben. Ferner er- 
innert er daran, daß die Pleskauer Chroniken z.T. ausgespro- 
chen antimoskovitische Tendenzen aufweisen, was - wegen der 
Annexion Pleskaus durch Moskau 15Ю ־ historisch bedingt ist 
vor allem hat aber ein in Pleskau zu vermutender Haß auf 
Moskau und auf Ivan Groznyj insbesondere seinen Grund in den 
Ausschreitungen der Opricnina unter persönlicher Führung des 
Zaren gegen Pleskau und Novgorod von 1570, die geradezu Feld 
zug-Charakter hatten. Wir haben Beispiele aus der 3• Pleskau 
er Chronik vorgestellt, die vermuten lassen, daß die allge- 
meine Stimmung in Pleskau gegen Ivan Groznyj war, zumal man 
es für Feigheit des Zaren hielt, daß er ihnen von seinen an- 
geblichen 300 000 Mann keine Hilfe schickte.
Ferner weist Tichomirov auf einen interessanten Umstand hin, 
der V. I. Malysev entgangen war: Die Codices, in denen sich 
die Pleskauer Erzählung findet, haben inhaltlich alle mit 
Ivan Groznyj zu tun - wie z.B. die "Kazanskaja Istori ja",

- 130 -

128) Orlov. 0 nikotorych ogobennostjach stilja, S. 365: 
"Takoj simvoliceskoj zivopieju izobrazil Pskovskij inok 
po n?kotoroj zapisi 1zoçraf', pochval'nyja slova Stefa- 
na Batorija ...". Malvsev. Povest', S. 26, übernimmt 
und erweitert diesen Standpunkt Orlovs.

129) s.o., S. 110, Anm. 100.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



das "Skazanie o knjazech vladimir8kich"u.a. moskaufreundli- 
che, insbesondere Ivan Groznyj im Sinne der staatlichen Ideo- 
logie in den Vordergrund stellende Texte!• Mit diesen ist 
die Pleskauer Erzählung sehr oft *usammengebunden. In 
keinem der Codices, die die Pleskauer Erzählung enthalten, 
scheinen weitere Texte, die sich auf Pleskau beziehen, vor- 
handen zu sein.1^  Das trifft, so Tichomirov, allem Anschein 
nach auf die gesamte erste Redaktion zu. Andererseits ist 
die zweite Redaktion, die wesentlich jünger ist ("pozdnej- 
saja red•") und sich durch ihre klerikale Ausrichtung und 
starke Anlehnung an Aufzeichnungen des Pleskauer Höhlenklo- 
sters anlehnt, nur in Pleskauer Hss. enthalten•
Aus diesen beiden Tatsachen (Ivan-freundliche Grundhaltung 
und Erscheinen der älteren Redaktion ausschließlich in 
nicht-pleskauischen Codices) zieht Tichomirov den Schluß, 
daß die Erzählung nicht in Pleskau entstanden ist, wo die 
allgemeine Haltung, den Chroniken nach zu urteilen, gegen 
Ivan war, sondern in offiziellen Kreisen in der Nähe des 
Zaren, also vermutlich in Moskau.
Wenn Tichomirov allerdings meint, die genaue Kenntnis der

1Ъ2internationalen Beziehungen und der politischen Situa- 
1tion spreche dagegen, daß ein "zograf" die Erzählung ge- 

schrieben habe, dann stellt er seinen eigenen Kenntnissen 
der internationelen Beziehungen z.Zt• des endenden Livländi- 
sehen Krieges eine sehr schlechte Note aus. Für seine These 
spricht m.E. viel eher die Tatsache, daß die Erzählung in Be- 
zug auf die Topographie Pleskaus sehr vage ist. Hin und wie- 
der fallen ein paar Namen, doch wird nicht weiter gesagt, wo 
sich - z.B. die eroberten Türme - genau befunden haben u.a.

130) Ł  S. Tichomirov, Recenzija, S. 353. Er zieht seine 
Schlüsse aus den Angaben V. I. Malysevs, die dieser im 
Rahmen seiner Hss.-Beschreibungen gemacht hat! (Malysev. 
Povest1 , S• 120 f.).

131) Tichomirov,ja.a.O., S. 350 f.
132) Tichomirov. ebda., S. J^O: "Ostaetsja neponjatnym, росе- 

mu avtor ••• 8 takoj tecajel'noet•ju i 8 takim choroeim 
znaniem raeskazyvaet о mezdunarodnych otnosenijach, ..."

1 3 3) Tichomirov, ebda., S• 351: "osvedomlennost' v politice- 
Bkich delach togo vremeni."

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



Bei Heidenstein gewinnt man eine viel klarere Vorstellung 
von den topographischen Verhältnissen, von den Kampfstätten 
und den strategischen Zügen.
Tichomirov meint, Ivan Groznyj habe die Erzählung von der 
Belagerung Pleskaus in Auftrag gegeben: damit habe er von 
dem katastrophalen Mißerfolg des Livländischen Krieges ab- 
lenken wollen. Bereits die "Kazanskaja Istorija" verdanke 
einem ähnlichen Motiv ihre Entstehung: Ivan Groznyj habe sie 
anfertigen lassen, damit sich in der Öffentlichkeit die Wel- 
len der Empörung über seine Opricnina-Politik beruhigten. 
Dieser Hypothese entsprechend hält Tichomirov das Nachwort 
der Pleskauer Erzählung mit der biographischen Notiz für den 
Zusatz eines Kopisten.
V. I. Malysev dagegen meint, der Ikonenmaler Vasilij sei tat- 
sächlich der Autor unserer Erzählung. Die vielen Argumente, 
die einer solchen Annahme entgegenstehen, glaubt er, dadurch 
zu entkräften, indem er erklärt, daß dieser Ikonenmaler ver- 
mutlich in der Kommandantur, also in unmittelbarer Nähe der 
Voevoden als Schreiber tätig war, dort alle Informationen be- 
kommen, sich die militärische Terminologie zueignen konnte 
und natürlich auch dort mit der moskovitischen Ideologie in 
Berührung gekommen sei.1^
Im Grunde muß diese Diskussion im Bereich des Hypothetischen 
bleiben, weil wir kaum konkrete Anhaltspunkte über die Erzäh- 
lung hinaus besitzen. Tichomirovs Standpunkt scheint mir über-

134) Allerdings sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß 
konkrete Beschreibungen lokaler Verhältnisse auch noch im 
16. Jh. kaum das Interesse der Autoren gefesselt haben.
So sind z.B. in der "Kazanskaja Istorija" auch nur weni- 
ge konkrete, umfassende topographische Angaben zu finden.

135) Tichomirov. Recenzija, S. 3 5 1. Er scheint hier allzu sehr 
von der sovjetischen Medienpolitik auszugehen. Diese di- 
rigiert durch entsprechend frisierte Berichte die öffent- 
liehe Meinung gezielt und schnell. Zur Manipulierung
der öffentlichen Meinung konnte die Literatur 1b 
16. Jh. nur auf lange Sicht eingesetzt werden ־ die 
Verbreitung dauerte zu lange. Der propagandistischen 
Verwendung der Pleskauer Erzählung steht zudem ent- 
gegen, daß aus dem 16• Jh. höchstens 1 He. erhalten 
ist.

1 3 6) Malysev. Povest1, S. 26 f.
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dies nicht den eigentlichen Text, sondern nur seine ideolo-
gische Ausrichtung zu berücksichtigen. Umgekehrt kennt Maly-
8ev zwar den Text, dafür ist aber seine Erklärung, daß jener
Ikonenmaler Vasilij als Autor der Erzählung angesehen werden
müßte, ganz und gar nicht überzeugend. Daß er vielmehr, wie
auch Tichomirov meint, als Kopist zu gelten habe, dafür
spricht m.E. die Tatsache, daß von den fünf Hss. der zweiten
Gruppe/erste Redaktion drei Hss. das Nachwort mit der bio-

137graphischen Notiz nicht enthalten. Andererseits müßte 
sich dies Nachwort aber in einer der ersten Kopien unserer 
Erzählung befunden haben, da wir es in den meisten der bis 
heute bekannten Hss. antreffen.
Tichomirov hat recht, wenn er daran erinnert, daß die allge-
meine Stimmung in Pleskau sicher nicht besonders moskaufraind-
lieh, und schon gar nicht besonders freundlich Ivan Groznyj
gegenüber war - offenbar glaubten sich die Pleskauer während

1 38der Belagerung von Ivan im Stich gelassen, außerdem lag
der Feldzug der Opricnina unter persönlicher Leitung des Za-
ren gegen Pleskau und Novgorod 1570 noch nicht so lange zu-

139rück, als daß er hätte vergessen sein können. Anderer-
seits ist doch als sicher anzunehmen, daß es auch in Pleskau 
und entsprechend in Novgorod Ivan Groznyj wohlgesonnene Krei- 
se gegeben haben muß - Dienstadlige, Verwaltungsbeamte, viel- 
leicht im Klerus. Es sei nur daran erinnert, daß gerade die 
ersten konkreten Formulierungen der Idee von Moskau als dem 
Dritten Rom von einem Pleskauer Mönch, Filofej, stammen ־ 
niedergelegt kurz nach der Annexion der Republik Pleskau 
durch Vasilij III. 1 5 1 0 . Damit soll nur gesagt werden, daß 
die Entstehung unserer Erzählung in Pleskau durchaus vor- 
stellbar erscheint, vor allem, wenn man bedenkt, wie gerade 
in Pleskau Richtungskämpfe und Parteienstreit (Litauen- und 
Moskau-freundliche Gruppierungen) an der Tagesordnung waren

137) Malysev, Povest1, S. 106 = Varianten, S. 121 Hss. 11 - 13.
138) s.o. S. 111, Anm. 101.
139) 8.0. S. 110, Anm. 100.
140) Schaeder. Moskau das Dritte Rom, S.188-215: Abdruck der 

Schreiben Filofejs (in deutscher Übersetzung).
141) N. N. Maslennikova: Prisoedinenie Pskovu к Russkomu
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Beim kurzen Vergleich der Schilderungen Heidensteins und an- 
seres unbekannten Autors war aufgefallen, daß die Erzählper- 
spektive des Autors die innere Stadt ist. Was draußen vor 
sich geht, wird nicht erwähnt - selbst der so schmachvoll 
gescheiterte Versuch, das Pleskauer Höhlenkloster einzuneh- 
men, bleibt unkommentiert, obwohl sich hier doch reichlich 
Anlaß zu Spott und Hohn durch den Autor geboten hätte. Nach- 
träglichkeitsperspektive ist nur erkennbar dort, wo der Au- 
tor über Possevino berichtet - diese dort erzählten Dinge 
konnte er erst nachträglich erfahren haben. Das widerspricht 
auch der Auffassung von der Auftragsarbeit, die womöglich 
in Moskau entstanden sei. Auch die erwähnte konsequent feh- 
lende Bezeichnung Livlands als "votcina" des Zaren läßt ׳ 
nicht an die Entstehung in offiziellen moskovitischen Krei- 
sen glauben.
Das schließt aber nicht aus, daß die Erzählung zwar in Pies- 
kau - in moskaufreundlichen Kreisen - für Ivan Groznyj bzw. 
sonstige Moskauer Auftraggeber geschrieben worden ist. Denn 
wir kommen an Tichomirovs Beobachtung nicht vorbei, daß die 
meisten und vor allem die ältesten Hss. in der Regel mit 
promoskovitischen, Ivan-freundlichen Texten zusammengebun- 
den erscheinen.
Die erwähnten Überschriften, die nach den ersten zwei Drit- 
teln der Erzählung, nach Vertreibung der "Litauer" nach dem 
größten Sturmangriff, aufhören, markieren vermutlich eine 
ursprüngliche Passung, der dann später erst, von einem ande- 
ren Autor, jene Episoden (Hauptteil II), die die Maßnahmen der 
"Litauer" nach dem Hauptangriff beschreiben, angefügt worden 
sind. Doch bereits die erste, also etwa um ein Drittel kür- 
zere Passung muß, den Überschriften nach, die in der uns vor- 
liegenden Passung dominierende Ideologie enthalten haben, 
denn die besonders wichtige Einleitung gehört ja auch dazu.
Es könnte z.B. die erweiterte Version (= unser Text) dann in 
Moskau entstanden sein, also die Schilderung des Hauptkamp- 
fes am 8. Sept. 1581 durch Beschreibung der wichtigsten

centralizovannomu gosudarstvu. L. 1955• S. 84 - 105.
Dies.: Ideologiceskaja borba v pskovskoj literature v pe- 
riod obrazovanija Russk.central.gosudarstva. In: TODRL 8(1952).
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Maßnahmen des Feindes während der übrigen knapp fünfmonati- 
gen Belagerung angefügt worden sein. Gerade die Charakteri- 
sierung der Mission Possevinos (91/12 - 92/2), die in ihrer 
Ausführlichkeit (nicht Objektivität!) Chronikmitteilungen1 АОüber die Tätigkeit Possevinos bei weitem übertrifft, würde 
für einen informierteren Autor, den man sich in der näheren 
Umgebung des Zaren vorstellen könnte, sprechen.
Gegen eine Annahme, daß die ersten zwei Drittel der Erzäh-
lung in Pleskau unmittelbar nach dem großen Hauptangriff
vom 8• Sept. 1581 entstanden seien, das letzte Drittel in
moskovitischen Kreisen angefügt und dort auch die gesamte
Erzählung überarbeitet und stilistisch eingeebnet sei, also
ihre letzte, jetzige Ausformung erhalten habe, könnten die
vielen Nordwest-Russismen sprechen, die wir in unserem Text
vorfinden. Die beiden anderen von mir eingesehen Varianten

143zeigen sie in nicht so starkem Maße. Um in dieser Frage 
eine Klärung zu erzielen, wäre es wohl nötig, alle wichtigen 
älteren Hss. auf Spuren der Pleskauer - oder Moskauer - Mund- 
art zu untersuchen. Aber selbst wenn eine solche Untersuchung 
ein deutliches Uberwiegen von Eigenheiten der Moskauer Spra- 
che ergeben würde, könnte das nur beweisen, daß unsere Erzäh- 
lung in offiziellen moskovitischen Kreisen Verbreitung fand. 
Ein solches Untersuchungsergebnis macht die endgültige Aus- 
formung der Erzählung in Ivan Groznyj nahestehenden Кгеівеп 
wahrscheinlicher, aber keineswegs sicher.
Die Textanalyse hilft uns auch nicht viel weiter. Wie erwähnt, 
wurden die ersten zwei Drittel (bis zum Ende des großen 
Hauptangriffs) vermutlich noch während der Zeit der Belage- 
rung abgefaßt: Einleitung und Hauptteil I. Die promoskoviti- 
sehe Grundhaltung im Sinne der Überhöhung des Zaren und des 
allein rechtgläubigen Rußland waren bereits in der Einlei- 
tung angelegt, ebenso die auf den polnischen König und die 
gesamte gegnerische Seite angewandte Schlangen-/,Dracheneymbo- 
lik - eine nachträgliche Einarbeitung derselben durch den

142) Vgl. S. 125t Anm. 125 .
143) Hs. 3 (nach Malysev. Povest* S. 120) bei Skripil1. Rus- 

skie Povesti 16-17vv., S. 124 - 166; Hs. 15 (nach Maly- 
8ev Povest1 S. 122)- Bodjanskijs Edierung von 1847.
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letzten Redaktor ist vollkommen ausgeschlossen, da die die- 
ser Symbolik gewidmeten Abschnitte einen wesentlichen Be- 
standteil der Einleitung ausmachen• Außerdem findet diese 
Symbolik im letzten Drittel keine Verwendung mehr, wie über־ 
haupt bildsprachliche Elemente hier selten sind.
Uber den Zeitpunkt der Erstellung der endgültigen Version, 
wie sie heute vorliegt, kann man auch nur Vermutungen an- 
stellen. Als Terminus ante quem dürfte der Tod Ivan Groz- 
nyjs - 18. 3• 1584 - anzusetzen sein. Selbst ein nachträg- 
licher Bearbeiter der Erzählung hätte sicher nicht versäumt, 
einige Worte des Gedenkens, ein Gebet für den verstorbenenen 
Zaren einzufügen - vermutlich hätte er den ganzen Grundton 
der Erzählung und damit ihren ganzen Charakter verändert: 
ein von Trauer beherrschter Panegyrikos.
Die Ermordung des Carevic durch Ivan Groznyj, obwohl sich

144die Kunde davon schnell verbreitet haben mußte, bleibt 
unerwähnt. Es dürfte sich hierbei aber eher um ein Verschwei- 
gen handeln, damit durch diese Nachricht das von Ivan Groz- 
nyj entworfene Bild nicht verdunkelt werde. Lehnt man diese 
Deutung ab, müßte man sich die endgültige Passung unserer 
Erzählung bereits zwischen Februar und November (Ermordung 
Ivans) 1582 entstanden denken. Dagegen spricht aber, daß 
die stilistische, lexikalische und stoffliche Verarbeitung 
der beiden angenommenen Textteile so gründlich ist, daß ver- 
mutlich wenige Monate für eine solche Aufgabe nicht ausge- 
reicht hätten.

144) Litauische #Chronik, S. 125. Die Nachrichten dort über die 
Zeit St. Bathorys entstammen der "Kronika Marcina Biel- 
skiego", t.III. Sanok 1856. S.1487-97.(PSRL 32/1975, S.
5): 1495-1575 - wegen Todesdatums wohl eher Joachim Biel- 
skis ge-st. 1599: 11Kronika wszystkiego świata" 4. Aafl. 1597.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



Die uns vorliegende Textausgabe hat V. I. Malysev nach der
seiner Meinung nach ältesten vorhandenen und gleichzeitig
der dem Original vermutlich am nächsten stehenden Hs. be-
sorgt: sie gehört zur ersten Gruppe der ersten Redaktion
(Hs. 1 in seiner Hss.־Beschreibung, S. 119)• Die Hs. ist auf

145den Anfang des 17. Jh.s zu datieren.
Die Editionsgrundsätze sind die gleichen wie die im Zusam- 
menhang mit der K-pler Erzählung (Skripil's Edition) be- 
schriebenen: Es handelt sich um eine Übertragung des origi- 
nalen Textes in die moderne Schreibung - heute nicht mehr 
übliche Zeichen werden durch die modernen Entsprechungen er- 
setzt. In Pallen, wo ein nicht mehr vorhandener und ein heu- 
te noch gebräuchlicher Buchstabe in einem modernen zusammen- 
fallen (altes -a- und altes -Ç- in heutigem -a-), ist die 
ursprüngliche Schreibung nicht erkennbar. Im Rahmen unserer 
Untersuchungen, innerhalb welcher morphologische und phone- 
tische Fragen kaum eine Rolle spielen, stört die vereinfach- 
te Orthographie nicht.
Auf kleinere Mängel der Edition hat bereits Tichomirov in1̂  
seiner Rezension hingewiesen. So ersetzt Malysev Lesarten, 
die ihm nicht korrekt Vorkommen, durch eigene "Verbesserun- 
gen11 - z.B. 92/7 korrigiert er ursprüngliches "mnju ze", das 
in der älteren Literatur als Einwurf auf Schritt und Tritt 
begegnet, durch "mnja že" - diese Veränderung nimmt der Wen- 
dung den Charakter des Einwurfs, den der Autor macht, und 
der Leser bezieht das Partizip auf das Subjekt des Satzes.
(in diesem Falle auf den Kanzler Jan Zamoyski). Ähnliches 
begegnet häufig - aber dadurch, daß Malysev solche Einlassun- 
gen deutlich und unter Hinzufügung der originalen Schreibwei- 
se markiert, wiegt dieser Mangel nicht schwer.

2•4 Die_Textau6gabe

145) Tichomirov, Recenzija, S. 349 f.: Ende 16. Jh.
146) Tichomirov, ebda., S. 352.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



00050711

Problematisch ist immer die Interpunktion: "punktuacija ...
147- sovremennoe." In der Regel wird dadurch das Verstand- 

nis des Inhalts erleichtert. Aber wir haben es doch immer 
mit einer Interpretation durch den Hrsg. zu tun• Bei unserer 
Ausgabe gewinnt man den Eindruck, daß die Interpunktion oft 
flüchtig und manchmal entstellend gehandhabt wird. Wir wer- 
den im Laufe der Untersuchungen verschiedentlich auf diesen 
Umstand hinzuweisen haben. Das folgende Beispiel soll daher 
im Augenblick genügen:
38/24 "Slysav že sie ... kurlanskie nemcy, jako ot rosijska-

go gosudarja ni kaja ze tverdostb ustojati možet, a
prichodjašcii к nemu ... z darmi ...velikoju oslabu
priemljušče, sobravse že sja пасаіьпісу strany tója,
kurlanskich nemec, sovet sotvorse. Da gosljut k na9e-
mu gosudarju so mnogimi darmi svoja posly, i da milostb
ruskago gosudarja da pokažet nad nimi ..."
,Als die ... Deutschen erfuhren, daß dem Herrscher kei- 
ne Festung zu trotzen vermag und daß alle, die mit 
Geschenken und ... zu ihm kommen, große Gnade/Verge- 
bung/Milde (von ihm) erfahren - da versammelten sich 
die Häupter der Deutschen von Kurland und faßten den 
Plan, daß man zum Zaren Gesandte mit vielen Gesehen- 
ken schicken־ solle, auf daß der Zar ihnen seine Gnade 
erzeige.י

Derartige Objektsätze, die nach Verben des Bittens, V/ollens,
Wünschens, Befehlens, Planens usw. Finalsätzen sehr nahe kom- 

148men, werden sowohl im K־pler als auch im Pleskauer Text
fast ausschließlich mit 11da + Präs. mit futur. Bedeutung"
gebildet. Die durch den Hrsg. mittels der Interpunktion vor-
geschlagene Übersetzung müßte vollkommen inadäquat lauten:

'... versammelten sich die Häupter der ... Deutschen 
und faßten einen Plan. Und sie schicken zum Zaren ...*

Diese Übersetzung wird auch der Form "posljut" nicht gerecht.
Sehr flüchtig und inkonsequent verfährt der Hrsg. bei der Set- 
zung von Anführungszeichen ־ gelegentlich fehlen sie am Ende 
des als wörtliche Rede oder Zitat gekennzeichneten Abschnitts;

־ 138 ־

147) Malysev, Povest1, S. 30.
148) H. Brauer: Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchensla- 

vischen und im Altrussischen. Wiesbaden 1957. S. 30 nennt 
diese Ob^ektsätze ”abhängige Heischesätze1*.
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z.B. 89/6. Manchmal fehlen notwendige Anführungszeichen ganz
- z.B. 81/12 - 81/17. Zitate innerhalb der Monologe und Re- 
den werden wie Zitate im erzählenden Kontext behandelt - sie 
bekommen auch das zweigestrichene Anführungszeichen « so 
daß man nach jedem Zitatende fragen muß, ob nun eigentlich 
z.B. nur das Bibelzitat zu Ende ist oder aber der gesamte 
Monolog - z.B. 78/32 - 79/27, 92/13 94/5 ־• Im letzten Bei- 
spiel etwa enden in 94/5 sowohl ein eingeschobenes Zitat 
als auch der gesamte Monolog mit dem gleichen Zeichen:
.eze nasiediti zemlju". Nastojascee glagoletca !״••" 94/5
Das Zeichen hinter "zemlju" markiert das Ende eines Zitats 
(Psalm 37.34), aber zugleich das Ende des knapp zwei Seiten 
langen Monologs.
Schließlich fällt die Inkonsequenz auf, mit der Malysev das 
häufig die wörtliche Rede einleitende "jako" behandelt ־ 
mal nimmt er es in das Zitat hinein in der Art:
68/35 Sie že im prirek: "Jako vemyi druze, ..."
43/5 ... mnogogordelivaja izrece. "Jako ne možet, rece,..."
Manchmal stellt er es außerhalb des Zitats, z.B.
47/28 priglasaet gosudarb, .iako "na tebe mi, rece, ..."
-/30 On ze sie slysav, .jako "na tebe mi, rece, i mimo ..."
Die letztere Wiedergabe bzw. Verdeutlichung der Rede bzw. 
des Zitats dürfte die angemessene sein, denn dieses "jako" 
fungierte ja im Altruss. als eine Art Anführungszeichen.

Einen echten Mangel der Edition bildet Malysevs Varianten- 
apparat - er gibt nur andere Lesarten wieder, wenn sie text- 
lich-inhaltlicher Natur sind: Auslassungen in anderen Hss. 
fehlen, morphologische Varianten, Variationen der V/ortfolge 
werden nicht erwähnt - wir können mit diesem Apparat so gut 
wie gar nichts anfangen. Fast das gesamte Vorwort, das den 
Inhalt im Tone des St&linschen Patriotismus wiedergibt, hat- 
te zugunsten eines brauchbaren Variantenapparates eingespart 
werden können. Darüberhinaus befinden sich die Varianten un- 
übersichtlich am Schluß zusammengestellt•
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C. ANMERKUNGEN ZU
PHONETIK« MORPHOLOGIE UND LEXIK UNSERER.TEXTE

Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, auf alle Er- 
scheinungen aus den Gebieten der Phonetik, der Morphologie 
und der Lexik innerhalb unserer Texte, die eine detaillierte 
Untersuchung verdienten, in der gebotenen Ausführlichkeit 
einzugehen• In diesem Abschnitt soll nur versucht werden, 
einige bestimmende Züge der beiden Texte herauszuheben, da- 
mit eine Einordnung unserer Erzählungen auch in bezug auf 
Phonetik, Morphologie und Lexik möglich wird. Solche Er- 
scheinungen, die auf Grund ihres eher zufälligen Auftretens 
nicht so charakteristisch für den einzelnen Text sind, blei- 
ben hier unberücksichtigt.

1. Zur Phonetik

Das Bemühen beider Autoren um ksl. Lautung ist ganz deutlich• 
Der grundsätzliche Unterschied zwischen beiden Erzählungen 
ist der, daß der K-pler Autor dieses Bestreben ganz konse- 
quent durchsetzt, während der Verfasser des Pleskauer Textes 
wohl eher intuitiv vorgeht, so daß wir in seiner Erzählung 
neben archaischen Formen auch stark umgangssprachliche Eie- 
mente antreffen.
1.1 Vokalismus

Zum Vokalismus sind vorwiegend Bemerkungen zu machen, die auf 
regionale Züge der Texte, d.h. auf regionale Züge der Pies- 
kauer Erzählung, verweisen.
Allgemeinerer Natur ist die grundsätzliche Beibehaltung von 
anlautendem e-.Diese äußert sich allerdings fast ausschließ- 
lieh in "edin" und Ableitungen hiervon ("edinica" usw.)• 
Während die K-pler Erzählung hiervon keine Ausnahme macht, 
hat der Pleskauer Text neben 54 Belegen mit "edin" zwei Mal 
"odin":
62/11 "odny" ־־ die einen, die ersten(es folgt: die zweiten,

anderen - "vtorye11, die dritten - "tretie"); 
95/17 "tridcatb odin".
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Einen weiteren Beleg für anlautendes e- haben wir in "еіепь" 
(41/5).
Die graphische Vertretung von ursprünglichem i nach lautlich 
geschwundenem -ъ ist in beiden Texten nicht grundsätzlich ver- 
schieden. Im Pleskauer Text finden wir durchgehend die Schrei- 
bung -y- statt -ъі-, z.B. "otarde", "ob^mase", während in der 
K-pler Erzählung ungefähr 1/3 aller Belege noch die aksl. 
Lautung reflektiert: "ofbide”» "оЬъітаэе11. Diese Schreibung 
ist in beiden Texten vor Präpositionen die Regel, also z.B. 
 inymi", aber im Pleskauer Text finden wir auch 57/22 (ъ)״8
"8 jnimi mnogimi svjatynjami" neben 49/16 "vo inyja strany".
Während wir für die K-pler Erzählung keinen Beleg für Refle- 
xe des umgangssprachlich allgemein verbreiteten^־ Wandels von 
-e- zu -,o- (unter dem Ton nach Zischlauten) beibringen kön- 
nen, finden wir deren im Pleskauer Text eine ganze Anzahl, 
was auch vom Eindringen der Umgangssprache in die Erzählung 
zeugt, z.B. "posol" 54/20 (gegenüber "posel" 95/24), "prisol" 
56/25; hierzu gehören auch jene Genitive (PI.) auf "־cov" 
statt urspr. 1,־cev", z.B. regelmäßig "strelbcov" (3 Kal), 
"čosnok" (81/32 und -/33).2
Die folgenden lautlichen Besonderheiten der Texte deuten eher 
auf regionale Eigenheiten. Allerdings manifestiert sich in 
der Zulassung solcher Eigenheiten auch ein mehr (= K־pel) oder 
weniger (= Pleskau) enges Verhältnis zur ksl. Norm.
So ist z.B. die Auffüllung von altem -ъ in Präpositionen auch3in schwacher Stellung weit verbreitet.

1) Cernych, Ist. grammatika, S. 129 ff.
2) "cosnok" ־ Palisadenzaun - gegen sonstiges "česnok" ־ 

Knoblauch. Die Bedeutung Palisadenzaun ist nur belegt bei
I. Ja. Pavlovski.i: Russisch-deutsches Wörterbuch. Riga 1911. 
Ab Leipzig 1Ç60.!weiter zitiert als Pavlovskij) S. 1726s 
•cesnok• Bedeutung 2: Staketen-, Stangen-, Pfahlzaun. S. u.î 
Zur Lexik.

3) R. Schneider: Die Sprache Posoškovs (Phonetik und Morpho- 
Togie).Diss. Münster 1273•(weiterhin zitiert als:
Schneider, Sprache Pososkovs.) S# 66 f. findet diese Er- 
scheinungen noch mehr als 100 Jahre später. Allerdings 
glaubt sie, daß Präpositionen mit ungesetzmäßiger Auffül-
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Im Pleskauer Text ist die entsprechende Auffüllung des alten 
reduzierten Vokals häufig und begegnet uns etwa in 1/3 ent- 
sprechender Fälle; z.B. "izo Pskova", "vo osade" 44/31* "so 
okrestnymi grady" 45/5 (sogar Hiatus in den beiden letzten 
Fällen). In der K-pler Erzählung sind uns solche Fälle nicht 
aufgefallen•
Das häufige und - wie die Hiatus ("vo osade" - regelmäßig) 
zeigen ־ auch extreme Vorkommen von nicht lautgesetzlichen 
Auffüllungen reduzierter Vokale bei Präpositionen deutet auf 
eine Eigenheit der Pleskauer Sprache hin.*
Hierzu gehören auch jene Fälle von nicht lautgesetzlicher5Auffüllung im Innern eines Wortes - diese Fälle sind weni- 
ger häufig als jene an Präpositionen und betreffen das alte 
-ь.
So finden wir neben "muzskij" 76/27 auch "mužeskij"^ 77/2 
und 57/27 ־ hier mochte der eingeschobene Vokal die Funktion 
haben, Assimilation (vielleicht zu "musskij" oder "mušškio") 
zu verhindern. Eine ähnliche Begründung gilt auch für die 
12 Belege für "bogatestvo" (etwa zu "bogatstvo"). Allerdings 
ist die Auffüllung von -bst- und -bsk- zu -est- und -esk- 
keineswegs konsequent durchgeführt, wie "muzskij" bereits 
zeigte. So treffen wir nur noch auf "voinstvo" und "voin- 
skij".7

־ 142 -

lung in Textstellen mit expressiver bzw. besonders lite- 
rarischer Färbungvvorkommen#s. Verweis auf Černvchs Unter- 
Buchungen am "Ułożenie": Jazyk Uloženija 1649 goda. M. 
1953• S. 200, wo er diese Erscheinung auch beobachtet.

4) N. Karinski.1 : Jazyk Pskova^i ego oblasti v 15 v. SPb 1909• 
i Zapiski istoriko-filologiceskago fakul'teta ïmperatorska- 
go S.-Peterburgskago universiteta. 93)״ (weiter zitiert 
als: Karinskij, Jazyk Pskova). S. 170, besonders Punkt 3a.

5) Erseheinungen wie die Auffüllung von Reduzierten zwischen 
Präfix und Stamm (łlroz£slav" 51/11) bleiben hier unberück- 
sichtigt, da sie anscheinend überall in gleicher Häufig- 
keit auftreten.

6) "muzeskij" ־ die heutige Sprache hat diese Auffüllung z.T. 
schriftsprachlich fixiert: "muzskoj", "muznij" ־ aber 
"muzestvennyj" י "muzestvo*1 •

7) 33 Belege fūr'Voinstvdļ 2 Mal die historische Schreibung 
."voinbstvo” 40/13, 74/10; 14 Mal "voinskij״
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Auch ein Beleg "pristuplese" ist an dieser Stelle zu nennen
Q

(statt altem "pristuplbse"). Absolut gesehen stellen die 
hierher gehörigen Belege, die wir im Pleskauer Text vorfin- 
den, nur einen geringen Prozentsatz aller entsprechender For- 
men dar, aber dennoch sind sie sehr auffällig und dürfen 
ganz sicher als Zeichen regionaler Lautung betrachtet werden.
Schließlich scheidet die Vertretung von historischem -e- bei- 
de Texte voneinander• Weil wir wegen der Modernisierung der 
Schreibweise in unseren Textausgaben kein -e- vom -e- mehr 
unterscheiden können, wissen wir auch nicht, wie die einzel- 
nen Autoren oder Kopisten -e- und -e- verwenden.
In der K-pler Erzählung ist der anzusetzende Laut -e- inqHunderten von Belegen als -e- wiedergegeben.
Im Pleskauer Text finden wir altes -ë- wiederholt durch -i- 
wiedergegeben: "neuvedinbe" (90/15), "vediv" (86/32), "iz- 
minikov" (41/3)» "poveli" (= Aor. 89/15)♦ "strileckij golo- 
va" (90/2, gegen sonstiges "strelec"), "plin" (39/7% gegen 
sonstiges "plen"), u.a. In dieser Lautung schlägt sich die 
nordgroßrussische Artikulation nieder.*0
Einige Beispiele für Verwechslung von -u- und -v- finden wir 
im Pleskauer, möglicherweise auch im K-pler Text: 
"nougorodckij" (52/22, 54/13)» "v Svinych vorot, u togo 
prjasla" (* nu Svinych vorot") (63/18), "v vasego gosudarja" 
.u.a (82/28) ("и vašego gosudarja" ־)
In der K-pler Erzählung haben wir drei Mal "zuk" für "zvuk".
Sobolevskij** konstatiert ausdrücklich, daß in den Pleskauer 
Denkmälern diese Erscheinungen nicht auftreten; auch Karin- 
skij belegt sie nicht. Immerhin weist letzterer aber darauf

- 143 ־

8) Karinskij, Jazyk Pskova, S. 170/3c.
9) Einmal begegnet "razsnadesja11 tür״razsedesjal! (63/44) 

,explodierte1. "vsich^für "vsech56735) ״).
Ю )  Cernvch. Ist. grammatika, S. 128.

Sobolevski.i.A. I.: Lekcii po istorii russkago ,jazyka. 
MV 1907. С weiterhin zitiert als: Sobolevskij, Lekcii•) 
S. 71 ff. Karinskij, Jazyk Pskova, S. 172 u.a.

11) Sobolevskij, Lekcii, S. 122.
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hin, daß auf Grund der weißrussischen Siedlungsbewegung nach
Nordosten im 13• und 14• Jh• einige Weißrussismen, wie die 0•
g. Verwechslung von -u- und -v- , Eingang in die Pleskauer
Sprache gefunden haben sollen, womit sich derartige Erschei-
nungen in den schriftlichen Denkmälern Pleskaus erklären 

12lassen.
A- sowie Ja-kanje erscheinen in beiden Texten selten.
So begegnet im Pleskauer Text drei Mal "esmja" für l.sg. präs. 
"esme".^ Unter sieben Belegen für "mesjac11 findet sich einer 
mit "mesec" (62/6). Ähnlich ist "vremjana" (36/6) zu bewerten. 
Umgekehrt finden wir für "tysjasca" keinen Reflex für diese 
Erscheinung.^ Auch die ca. 20 Belege mit "devjatb", "des- 
jatb" zeigen keinen Reflex des Ja-kanje.^
Der K-pler Text hat ein vereinzeltes "skacisa" (72/17) und 
regelmäßig "navadiša" (61/25 "navadisa pušķu bolbšuju" 
also *ausrichten, zielen*, vgl. 66/4 u.a. Stellen). Die Bele- 
ge im K-pler Text sind nicht besonders aussagekräftig• Vor 
allem genügen sie nicht, um den Autor irgenwie einzuordnen, 
da wir sonst gar nichts besitzen, was uns bei diesem Ver- 
such von Nutzen sein könnte. Beim Pleskauer Autor verwundern 
diese Erscheinungen nicht - zwar sind die genannten Erschei-

- 144 -

12) Karinski.1 « Jazyk Pskova, S.206.
Sernych weist in früheren Ausgaben, vgl.: P. J. Tscher- 
nvch: Historische Grammatk der russ. Sprache. Halle 1957 
(Slawistische Bibliothek 6).S. 296, auf die Verwechslung 
von "u" und "v" in westruss• und weißruss. Chroniken hin. 
Chr. S. Stang: Die altruss. Urkundensprache der Stadt 
Polozk. Oslo 1939• S. 32, weist u.a• darauf hin, daß die- 
se Erscheinung zwar lebendige Form der Smolensker Mundart 
sei, den Polocker Urkunden sowie dem Lit.-Russ. unbekannt 
sei.

13) Stang. Altruss• Urkundensprache, S• 32, bezeichnet gerade 
lłesme als besonders typisch für die Pleskauer Sprache: Damerau, N. : Russisches und Westrussisches bei Kurbskij. 
Wiesbaden Л963. S. 23 hält "esmja" für eine Ja-kanje-Va- 
riante zu "esme11•

14) s• Schneider, Sprache Pososkoys, S. 30, weist in den 
Schriften Peters 1• oft "tyseca" nach•

15) Schneider. ebda.% S. 30, führt Belege für "desetb" und 
devetb" aus Pososkovs Schriften an•
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nungen im Südgroßrussischen beheimatet, haben sich dann aber 
auch im Moskauer Gebiet durchgesetzt• Karinskij erwähnte den 
zunehmenden Einfluß des Weiß- und Westrussischen, dem die 
Pleskauer Mundart ausgesetzt war, und so fügt es sich in das 
Bild, wenn Kuznecov für die schriftlichen Pleskauer Zeugnis- 
se ab der 2. Hälfte des 14• Jh.s A-kanje registriert.*^
In der Pleskauer Erzählung fällt die regelmäßige SchreibungV V 17"tovarjsci" auf (der K-pler Autor verwendet korrekt "tova- 
risci")•
Die konservative Haltung des K-pler Erzählers (bzw. Kompila- 
tors oder Übersetzers) äußert sich besonders auffällig darin, 
daß er der auf russischem Boden erfolgten Veränderung der Ar- 
tikulationsstelle der Velare graphisch nicht folgt, also
-gy-, -ky- schreibt, wenn es nach den morphologischen Gesetz- 
mäßigkeiten des Aksl. erforderlich ist (und noch darüber hin- 
aus). So lesen wir vorwiegend "turky", "greky” im Akk.pl., 
allerdings auch in Nom. pl. (z.B. 61/1? "turky", 65/19 "gre- 
ky" - hier aber auch häufig palatalisiert: "turci", "greci", 
"frjazi", auch "fr.jagovi"). Wir finden Akk. pl. "is pusky" 
71/35, regelmäßig Instr. Pl. "turky", aber auch andererseits 
Bildungen, die die Änderung der Artikulation der Velare 
reflektieren, z.B. Akk. pl. "v vragi" 64/11. Fast immer 
schreibt er "aky", "раку" , "do oblaky11 (64/7)» "so mnogymi 
polky" (74/30), "izo mnogych pusek".1^

16) V. I. Borkovski.i, P. S. Kuznecov: Istoričeskaja gramma- 
tika russkogo jazyka. M. 1963• Cweiterhin zitiert als: 
Borkovskij, Istor. grammatika.) S• 141.

17) s. R. Schneider» Sprache Pososkovs, S. 43 : es scheint 
hier so etwas wie Volksetymologie hineinzuspielen - 
Sachmatov dachte an Angleichung апѵ!Чоѵагъ - tovary"«
Öernych an Einfluß des Suffixes -yi.

18) Die Artikulationsstelle der Velare g, k, ch mit folgen- 
dem Vokal der mittleren Reihe verlagerte sich (etwa 
ab 12. Jh.) durch Entlabialisierung nach vorn, so daß aus 
dem Vokal der mittleren Reihe ein Vorderzungenvokal wurde
i, der seinerseits eine Palatalisierung der Velare be- 
wirkte: -g'i-, -k' i-, -ch'i-. Vgl. Borkovski.i. Istor. 
grammatika, S. 53 § 22; Černych% Istor. grammatika, S.142 f.

19) Dies gilt nicht für Fremdwörter, z.B. "stratigi".
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In der Pleskauer Erzählung sind derartige Schreibungen ziem- 
lieh selten anzutreffen, etwa "otroky" Vok. (45/17), die heu- 
tige Schreibweise ist die Norm•
Die bisher behandelten Erscheinungen im Bereich des Vokalis- 
mus stellen zwar Besonderheiten der einzelnen Texte dar, aber 
die die Texte wirklich auffallend prägenden bzw. die Texte 
von einander absetzenden Unterschiede sind die folgenden:

*Am deutlichsten ist die unterschiedliche Behandlung der ort,* # *01t, ert, eit - Gruppe: der K-pler Text verwendet beinahe
auschließlicb die aksl. Lautung, wohingegen der Pleskauer Text

POden ostslav. Vollaut in 50 - 60 v. Hd. hat.
*Hierher ist auch die anlautende Gruppe ro- zu stellen (für 

lo- finden wir in unseren Texten keine Belege). Diese Grup- 
pe reflektiert im Aksl. (und im Südslav.) als ra-, während 
sie im Ost- und Westslav. ro- lautet ("гаЬъ ־ гоЬъ", "rasti
- rost־b, poroslb", "ravnyj - rovnyj", "raz- - roz-"). Unser 
K-pler Text läßt keine Anfälligkeit gegen umgangssprachliches 
ro- erkennen; so begegnen wir nur der Vorsilbe "raz-", nur 
"rab", "rasti" usw., wohingegen in der Pleskauer Erzählung 
der Anteil der russischen Variante des aksl. Präfixes "raz-", 
nämlich "roz-" immerhin bei 15 - 20 v.Hd. liegt.
Auch in bezug auf die Vertretung von aksl. -ie unterscheiden
sich beide Texte in ähnlicher A'eise. Es handelt sich dabei

21um die Lautgruppe: ь + j + Vokal. Während die aksl. Denk- 
mäler diese Lautfolge im gegebenen Fall als -ie wiedergeben, 
fand diese Lautgruppe auf ostslav. Boden die graphische 
Form -ье, die sich in den Texten verschieden stark durchsetzt.

- 146 -

20) Bei dieser Angabe sind die zahllosen Benennungen Pleskaus 
als "grad Pskov" nicht berücksichtigt.

21) ь + J + Vokal:״gespannte Stellung des -ь-": H. Brauer: 
Slavische Sprachwissenschaft. I* Einleitung, Lautlehre. 
Berlin 1961.(Sammlung Göschen 1191/1191a). S. 124. (wei- 
terhin zitiert als: Brauer, Sprachwissenschaft I ).
P. Piels: Altkirchenslavische Grammatik. I. Teil: Gramma- 
tik. Heidelberg 1963.(weiterhin zitiert als: Diels, Aksl. 
Grammatik). S. 64 ff.
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Dieser Reflex ist auch in der K-pler Erzählung erkennbar, aber 
doch nur in schwachem Maße. Die Abweichungen von der ksl. Norm 
dürften hier etwa bei 5 10 ־ v. Hd. liegen. Wir treffen also 
"vzjatie", "plenenie", "molenie", "smertiju", "znamenija",aber 
auch 11 smertьju".
Anders im Pleskauer Text: hier findet sich die russiøche Ver- 
tretung in 40 - 50 v. Hd. aller Belegstellen. Naturgemäß sind 
es besonders profane Wörter, die für die russische Lautung 
anfällig sind: "vzjatbe", "vodolitbe" 88/15, "ропигепье" 88/32, 
"otstojanbe" 89/30, "геіапье" 68/8, "opolcenbja" 69/8, "za- 
myslenbi" (Instr. pl.) 90/18 - sonst "zamyslenii" (Instr. pl., 
falls nicht wie meist "-епыпі" ) 92/21. Aber auch Wörter des 
geistlichen Bereichs finden wir auf "-ье": "prosenbja" 82/29, 
"milostbju" 75/17 (gegen acht Mal "milostiju"). Dabei haben 
die entsprechenden Formen keine erkennbare stilistische Funk- 
tion. So kommen in Passagen mit stärker religiöser Orientie- 
rung wenige Belege vor, die auf "-ье" lauten, - das liegt 
aber am speziell kirchlich geprägten Wortschatz, der dort 
gebraucht wird. Umgekehrt sind in den rein erzählenden und 
auch in den Kriegsereignisse schildernden Abschnitten beide 
Varianten nebeneinander und ohne erkennbare Funktionstei- 
lung anzutreffen.

1.2 Konsonantismus

Der Konsonantismus zeigt in beiden Texten weitgehende Uber- 
einstimmung. Allerdings unterscheiden sich beide Texte dar- 
in, in welchem Umfang sie die Ergebnisse der drei Palatali- 
sierungen bewahren oder aber rückgängig machen. Zur Verdeut- 
lichung seien einige typische Erscheinungen kommentarlos auf- 
gezählt: "zeny mnozi" 61/44, "turci" 65/21, "krepce" 61/44, 
"krepcae" 65/43, "v frjazech" 63/35, "v tuze veliçej" 73/25, 
"ruçe" Nom. Akk. dual. 70/37, "v sile tjažce" 71/6. Daß da- 
bei Verwechslungen zwischen "turci"= Nom. pl. und gelegent- 
lieh "turci" = Akk.pl. oder zwischen "turky" =Akk.pl. und 
"turky" = Nom.pl. auftreten, ist unwesentlich ־ Beispiele : K-pel.
Die Pleskauer Erzählung folgt der Tendenz der auf russischem
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Boden erfolgten Rückbildung der Palatalisationsergebnisse per 
analogiam. Gelegentlich auftauchende Reste der Palatalisatio- 
nen haben z.T. stilistische Funktion, meistenteils aber die- 
nen sie wohl allein dem Ziel, den Text der ksl. Lautung an- 
zunähern. Die Verwendungen palataler Formen kann man nicht 
anders als sporadisch bezeichnen. Ziemlich regelmäßig fin- 
den wir den Akk. dual, "v ruce" oder Nom. dual, "ruce", aber 
auch "v ruķach" 64/8, "na ruki" 47/17» "gajduçi11 Voc. pl. 89/9
- "otroky" 45/17 Voc. pl«, "po boze" 49/4• Neben üblichem 
"pskovskoj11 finden wir plötzlich "pskovstii narodi" Nom. pl. 
57/23 vor, als der Autor eine Prozession beschreibt. Der 
Grund für die Palatalisierung "v morstej pučine" 92/16 ist 
ähnlich - der Autor hält einen sehr hochgestimmten Monolog, 
in dem er sich in immer neuen Apostrophen und mit rhetori- 
sehen Fragen an den polnischen König wendet; Ironie und rei- 
che Metaphorik sollen die Sinnlosigkeit seines Vorhabens un- 
terstreichen. Derartige Archaismen werden ganz gezielt ein- 
gesetzt.
Die Verbindung folgender Laute führte zu einem gemeinsamen 
Palatalisationsergebnis:
st—j / sk-j / skb wurden zu aksl. -št-, dem im Altruss. die 
Lautung —Šts— entsprach. Diese wurde aber ziemlich früh zu 
-tš- (= -Č-) vereinfacht.
Ob nun durch den Zweiten Südslavischen Einfluß oder durch 
die Makarij-Ära bedingt - jedenfalls konnte sich die offen- 
sichtlich als Kirchenslavismus gehaltene Lautung -sta- in 
allen Schriftdenkmälern, die in irgendeinem Sinne als Lite- 
ratur, als über den Hausgebrauch hinausgehend konzipiert 
waren, gut erhalten. Die Verwendung der einen oder der an- 
deren Schreibweise gibt ziemlich sichere Auskunft darüber, 
wo ein Verfasser sein Opus eingeordnet wissen wollte: bei- 
de Autoren benutzten fast ausschließlich (d.h. in über 95 
v. Hd. aller Fälle) die an das Ksl. angelehnte Lautung 
-stš-. Die gesprochene Sprache kommt in manchen häufigen 
Wendungen zum Durchbruch: beide Autoren gebrauchen gelegent- 
lieh "noci" oder "пось". Dagegen im beliebten Dat. abs•:
"nosçi že prispevsi" (K-pel 60/29).
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- 149 ־

Im K-pler Text finden wir einmal "tysjac" 60/25 neben sonsti-
gern 11tysjasç". Auffällig ist,wie der Pleskauer Autor, der
sonst ausschließlich 11chosču, -šceši, -scet, -šcete, -tjat"
gebraucht, zwei Mal stilisierend "chocju" verwendet (96/1,
-/2): er fügt in die Erzählung einen Brief ein, den ein Aus-
länder (Hans Möller) an den Stadtkommandanten Fürst 1• P.
Sujskij geschrieben haben soll - die Schreibung mit -c- statt

22literarischem -sc-.
Neben "gorjascoju vodoju" PS 77/18 ^  finden wir in der glei- 
chen Bedeutung "smolu gorjacjuju" PS 88/5. "mecjusce" PS 77/ 
19 ist sicher durch "mec" ,Schwert* in der Schreibweise be- 
einflußt, außerdem mochte das folgende nochmalige -šč- den 
Autor irritiert haben. Bekanntlich bilden hyperkorrekte Bil- 
dungen einen besonders sicheren Beweis dafür, daß zwischen 
Schriftbild und umgangssprachlichem Gebrauch eine Differenz 
besteht, und der Autor die Kategorien nicht sicher beherrscht:
"istošči" PS 90/35 ־ zu "istočiti" - *ausschütten* .

mnogaja svoja imenija istošči,•.•"
*••.,so viele deiner Güter hast du vergeudet ,...י

Die stimmhafte Entsprechung der soeben dargestellten Laut- 
gruppe bilden: zd-j / zg-j / zg-ь , die zu aksl. -zd- wur- 
den, der im Altruss• die Lautung -zdz- entsprach; diese 
wurde in der Umgangssprache früh zu -z- vereinfacht.
Auch bezüglich dieser Lautvariante verhalten sich beide Tex- 
te in der gleichen Weise - nur: sie benutzen beinahe aus- 
schließlich die auf russischen Boden umgangssprachlich ver- 
breitete Variante -z- . Die Ursache dafür, wieso es hier zur

22) Auf diesen Brief wird noch im Rahmen der Besprechung des 
1-Part.s einzugehen sein - aus demselben Grunde: im Ge- 
gensatz zur gesamten Pleskauer Erzählung verwendet der 
Autor dort - um Primitivität des Stils zu symbolisieren - 
als Präteritum ausschließlich das 1-Part. 95/30 - 96/8•

23) Um Klarheit und Übersichtlichkeit zu gewährleisten, ver- 
wenden wir weiterhin, wenn es erforderlich ist, folgende 
Abkürzungen:

PS ־ Pleskauer Text 
KP = K-pler Text.
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graphischen Beibehaltung eines archaischen Zustandes ( -its- 
-sc— ) kam, dort aber nicht ( -ž- ), ist unklar; die phone— *־

О Лtischen Erklärungsversuche reichen m.E. nicht aus, um die- 
ses graphische Phänomen zu erklären, denn es stellt die Norm 
im russischen Schrifttum jener Zeit dar• Allerdings gibt es 
auch hier einige wenige Ausnahmen. So finden wir in der Pies- 
kauer Erzählung von "rozestvo" , das doch nur im geistlich 
gefärbten Kontext (mit Heiligennamen) gebraucht wird, fünf 
Mal diese Schreibung und nur einmal "rozdestvo" (PS 65/20). 
Statt "mezdu" finden wir "mezb", im K-pler Text "mezi". In 
beiden Texten ist so viel von "nadeza" die Rede, aber nur im 
K-pler Text stoßen wir einmal auf "nadežda" (KP 61/12, des- 
gleichen "osuždenie" KP 75/24)$ ebenso in dieser Form das 
leitmotvartig erscheinende "nuza"• Die K-pler Erzählung kennt 
weder ein "voinstvo" noch "voiny" - Termini, die in anderen 
Kriegserzählungen dominieren - , neben "greci" ist immer von 
"grazane" die Rede, "grazdanom" (KP 69/40) gehört zu den Aus- 
nahmen. Sonst treffen wir noch an: KP 59/20 "obbezdase" - ne- 
ben sonstigem "obbezase" (z.B. KP 59/41) ; "dazdb" KP 66/3 - 
neben sonstigem "daj" ; "razdenet" KP 59/41 zu "razg׳bnati, 
razdenu".

pcAssimilationserscheinungen J begegnen in der Pleskauer Erzäh- 
lung auf Schritt und Tritt, kommen aber auch im K-pler Text 
vor. So wird in beiden Texten häufig "voz-" an den folgenden 
Konsonanten angeglichen: "voskolebatisja" PS 37/35 (aber 
"vozskočiti" PS 87/1)1 "vosplakasja" KP 63/33•
Mraz-" dagegen hat größere Resistenz und erscheint meist nicht

24) z.B. Borkovskij« Istor. grammatika,vS. 89 ff., § 56.
S. 91: "Opredelit׳ fonetičeskoe znacenie vsech prive- 
dennych vyse oboznacenij ne tak prosto.n (Herrorhbg. 
G.Str.) - Borkovskij meint hier ale Vertretung der 
zd-j / zg-j / zg-b - Gruppe und ihre Entwicklung.

25) Vgl. Sobolevski.1« Lekcii, S. 146 ff.
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assimiliert: "rozsylale" PS 48/34; ״razeece" KP 74/7•
"it־" und "8-" werden meistens assimiliert: "ispravil esi"
PS 92/31, "istjazaniem" PS 84/11, "istajase" KP 74/21; "zbisa" 
KP 59/37 aber "sbisa" KP 61/29.
Die spontane Schreibweise fällt in der Pleskauer Erzählung 
bei dem Epitheton ornans "bezelslen(n)yj" auf - etwa ein 
Drittel der Belege (sieben von zwanzig) hat "bescislen(n)yj"•
Beide Autoren sind bemüht, zusammentreffendes -zž- zu tren- 
nen, aber auch hier gibt es Anzeichen in beiden Texten, daß 
die Aussprache sicher ein langes -zz- war. "roz(b)ežža.ļte- 
sja" PS 45/19♦ "obbežžaja" PS 48/21• Das gleiche Verb im 
K-pler Text war bereits oben erwähnt: "оЬъегазе" KP 59/41 und 
"obbezdase" KP 59/20 (unter Beibehaltung des archaischen "-zd-" 
s.o•)• - Dagegen aber in der Regel Trennung -zz- : "siezzaja- 
sja" PS 63/23, "rozzigaja" PS 47/8 (bei diesem Verb sind Prä- 
fix und Stamm, trotz zahlreicher Belege im Sinne von *bren- 
nend1 in beiden Texten, nie verschmolzen).
Fälle von Verschmelzung "-6Č-" oder "־ssc־" treten nicht auf - 
das wäre denkbar z.B. bei "bezeestno" - "bescestno" zu 
"bescestno", ebenso wie bei "bezcislen(n)yj", "sčastbe" usw.
Ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Texten besteht 
darin, daß in der Pleskauer Erzählung die regressive Assimi- 
lation in besonders starkem Maße auch über die Wortgrenze, 
insbesondere auf Präpositionen ausgedehnt wird• Die K-pler 
Erzählung folgt dieser Tendenz nur selten (vgl. gelegentli- 
chea "iiï pusky"), meist finden wir auch in dieser Position 
etymologische Schreibung ("iz, pusky1*). Folgende Kombinationen 
begegnen häufig im Pleskauer Text:
"brat z bratom" (trotz vorausgehendem -t !) 80/31, "z bezcis- 
lennymi" 77/34, "z goncy" 48/331 "iß polja" 97/20, "z gramo- 
ty" 94/16, -/22, "is-pod steny" 94/16, "is toe Ukrainy" 41/3CL
Ist diese Erscheinung noch als Wiedergabe der Artikulation 
verständlich, so muß man bei den folgenden Belegen, die bei 
weitem nicht die einzigen sind, vermuten, daß die obigen 
Schreibungen dem Pleskauer Autor so in Fleisch und Blut über
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gegangen sind, daß er solche unaussprechlichen Lautge- 
bilde wie die folgenden herstellt: nz svoimi•••"« "z cju- 
dotvornymi...11 (62/25 ) .
Die letztgenannten Erscheinungen (regressive Assimilation, 
nicht lautgesetzliche Auffüllungen und Veränderungen) dürfen 
wir als besonders charakteristisch für den Pleskauer Text 
ansehen.
Dissimilation (Lösung des doppelten Verschlusses) finden wir
ausschließlich in der Pleskauer Erzählung. Auch dieser Vor־
gang scheint nicht so sehr an eine Region gebunden zu sein,
ebensowenig wie die Assimilationsvorgänge. Bei Kurbskij kann 

26Damerau die gleiche Erscheinung feststellen• Für das 18. Jh•27bringt Schneider 1 eine Anzahl Belege bei. In der Pleskauer
Erzählung handelt es sich vorwiegend um die Erleichterung der
Aussprache zusammenstoßender "k", dementsprechend finden wir
acht Mal "ch korolju" (z.B• 60/8,), sodann auch "nechto" 86/13,
"ch korolju к Stepanu" 52/16, "ch krestnomu celovanbju" 48/27
- im Ganzen sind im Pleskauer Text etwa 15 solcher Belege.2gStang erwähnt nur die regelmäßige Vertretung von "k-bto" 
durch "chto".
ln der Pleskauer Erzählung werden verschiedentlich die Konso- 
nantenfolgen -zdn- und -stn- in der Weise vereinfacht, daß 
der Dental ausfällt. So begegnen uns von den 13 Belegstellen 
mit "cestny.i" sechs in der Gestalt von "cesnyj"• Stets re- 
gelmäßig gebildet finden wir "krestnyj" vor, ebenso häufiges 
"okrestnyj"; "vesnicy" 74/29• Aber auch im K-pler Text haben 
wir einen Beleg für dieses Phänomen: "lesnica" 67/35 neben 
sonstigem "lestnica"•

26) N. Damerau: Russisches und Westrussisches bei Kurbskij. 
Wiesbaden 1963• £• 25.

27) Schneider• Sprache Pososkovs, S. 49 f•
28) Stang, Altruss• Urkundensprache, S• 66.
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"-zdn-" ist nur in ’Feiertag* zu erwarten - die regelmäßige 
Schreibung ist aber "praznik" (vier Belege) ; vgl. KP 55/9 
"praznovati".
Daß die ehemalige Palatalität sich zur Zeit der Entstehung 
unserer Texte noch stark im Schriftbild niederschlägt, ist 
nichts Außergewöhliches - dies ist z.T. heute noch der Fall 
("zitb", "sitb" usw.). Als Zeichen seiner noch existierenden 
Palatalität findet man in beiden Texten nach -c- noch häufig 
jotierten Vokal - also "cjudo". Auch folgende Belege verwei- 
sen auf ungesicherte morphologische Verhältnisse: "v serd- 
c£ch״ PS 57/29, -/31, 79/17, "v serde*" PS 89/8 - dagegen 
"v serdcech" PS 75/33, "vychodecb" PS 86/13. Es hat den An- 
schein, als sei der Übergang ehemaliger jo-Stämme (z.B. "vy-

OQchodecb", "serdee") zu den o-Stämmen noch nicht gänzlich 
vollzogen. In der K-pler Erzählung reflektiert ausnahmslos 
ein noch älterer Zustand: f'v serdei" 64/32, "v serdcich" 
"vladycicju11 KP 63/1.
Auslautendes -t der 3• sg./pl. findet sich beinahe aus- 
nahmslos verhärtet. Möglicherweise haben die Herausgeber 
die Orthographie unifiziert• Allerdings finden wir im 
K-pler Text "postigachuW1 72/34 und "chranit^" 58/38.
Meist haben wir jedoch -tb, wenn der Endung ein -s- voran- 
geht ־ also: "bystb", "dastb", "estb", "vestb".
Im Pleskauer Text fällt die Schreibung "tea" ^  in der 3• 
sg./pl. präs. und der 3• pl. ipf. der Reflexiva auf. Die 
Lösung findet sich auf S. 30 der Vorbemerkungen des Hrsg.s: 
der Autor hat alle Reflexivformen in der Weise vereinheit- 
licht bzw. die hochgestellten Sigla in dieser Weise aufge-

29) A. Leskien: Handbuch der altbulgarischen Sprache. Gram- 
matik - Texte - Glossar. Heidelberg ^!9 6 9. S. 81 f. 
(weiterhin zitiert als: Leskien, Handbuch).

30) vgl. Sobolevskl.-j. Lekcii, S. 108, seinen Belegen nach 
ist diese Lautung für den nordwestrussischen und weiß- 
russischen Raum chrakteristisch - z.B. Novgorod, Smo- 
lensk.
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gelöst. Dies aber vermutlich darum, weil die Belege seiner Hs., 
die er ausgeschrieben fand, diese Form gehabt haben mochten. 
Wir sehen darin bereits die Verhärtung der Silbe, wie sie heu- 
te auch die sprachliche Norm darstellt.
Der K-pler Text hat historisches 11-sja", hin und wieder begeg- 
net man einem verkürzten "-8ь" nach auslautendem Vokal: 
"zatvorisasb" 68/3, "podvizasesb" 57/32, "sovokupitisb i kole- 
batisb" (= Inf.) 60/5. In beiden Texten findet man das Prono- 
men auch gelegentlich vom Verb getrennt: "bojaše bo sja" KP 
 -nadejaše že sja" PS 90/28 und we" ,(bojašebosja" 75/4״) 74/23
nige andere.

Es fällt auf, daß der Pleskauer Autor die reflexiven For- 
men viel häufiger verwendet als der K-pler: dieser Text 
enthält 7 v• Hd. reflexive Verbformen, jener fast drei 
Mal so viel: 19 v.Hd. Man kann sich des Eindrucks nicht 
erwehren, daß der Pleskauer Autor das reflexive Verb ver- 
wendet, um dadurch eine besonders hochtönende Sprache zu 
erreichen. Bei genauem Hinschauen stellt man fest, daß 
ein großer Teil dieser Reflexivpronomina entweder gar 
nicht nötig oder durch geringfügige Veränderung des Sat- 
zes vermeidbar wäre, manche Reflexivpronomina sind auch 
einfach falsch gesetzt:
69/5 "Tako ze ottobravsja ich, izbrannych gradoemec i

pribliznych korolevskich dvorjan, dve tysjasci ..."
♦So wählte er 2000 seiner besten Leute aus ...י

Für die vielen Belege, wo man nach dem Sinn des "-sja" 
fragen muß, ohne daß тал das Demonstrativ-Pronomen direkt 
als falsch gesetzt bezeichnen könnte, mag dieser Satz stehen
86/29 flI tako božieju^milostiju i sie ich umyślenie 

vsjačeski razrusisasja ..."
Auch diese Konstruktion wäre, wenn man in "umyślenie" 
nicht evt. ein Kollektivum vermuten könnte, als gramma- 
tisch falsch anzusehen. Und es ist wohl auch gemeint:
,so durchkreuzten sie durch Gottes Güte diesen ihren 
Plan vollkommen.’

Schließlich ist noch eine Erscheinung zu erwähnen, die für 
den nordwestlichen und westlichen Bereich des Großrussischen 
charakteristisch^ ist: das "Co-kanje"« Die Belege hierfür

31) Borkovskij, Istor. grammatika, S. 93, § 58; Sobolevski.i. 
Lekcii, Ś. IO7 . Einige Beispiele , die auf Nord- und 
Westruss. deuten, bei Černvch. Istor. grammatika, S. 146 f 
Co-kanje begegnet im Raume Novgorod, Pleskau, Poiock bis 
Smolensk hinunter und hat sich zeitweise noch weiter aus- 
gebreitet.
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• 155 ־-

sind jedoch wider Erwarten nicht nennenswert• Die Pleskauer 
Erzählung hat ein klares Beispiel für diese Erscheinung:
6 7/2 9 "ko vzjatbju grada putb očisča.ļusče11 so auch in 69/15, 
70/16 "schodu svoego putb ocysca.jut",
Im K-pler Text finden wir sogar drei Belege. Einer davon ist 
mehrfach vertreten: "pesca" 6 7 / 7 (mit kommentierendem "sic" 
von Seiten des Hrsg.s dort),73/41, 71/5; in 67/2 finden wir 
"turkom mnogym všedšimv grad, konnym i pescem" wobei hier das 
fragliche Wort attributiv zu "turkom" gebraucht ist.
v sile tjažse", in 7״ 74/33 1 / 6 "v sile tjažsce" - in genau 
der gleichen Punktion die typische Schreibweise für Co-kanje• 
74/16 "asce ... ne gospodb soziždet chram, vsue truzaemosja 

zižduščei."
,wenn ... nicht Gott erbaut das Haus, dann mühen wir 
uns vergebens, die wir es erbauen.י

Eine Besonderheit des Pleskauer Textes sei hier ange- 
fügt, obgleich diese mit phonetischen Erscheinungen 
nichts zu tun hat - genausowenig aber mit den anderen 
Abschnitten, deshalb sei sie an dieser Stelle erwähnt: 
es finden sich in der Pleskauer Erzählung fast zwanzig 
Fälle von Präpositionsverdoppelung - d.h., ein präpo- 
sitionales Objekt mit einem Attribut (Pronomen, Adjek- 
tiv, Partizip; erhält sowohl für das Attribut als auch 
für das Objekt eine eigene Präposition. Es handelt sich 
hierbei um eine sehr volkstümliche Ausdrucksweise.
Einige Beispiele:
8 8 / 1 "dolgimi _s samopały £״ 2
65/25 "iz stanov iz korolevskich"
65/35 "iz nar.ļadu~Izo mnogago"
63/18 "тг tom ze jr Pokrovekom ugle i v Svinych vorot"
Für den auch sonst sehr ausgiebigen, für die Pleskauer 
Erzählung 80 typischen Gebrauch der Präpositionen nur 
ein Beispiel:
61/20 "Je Velikim vorotam, _k čeloveku božiju Alekseju i 

Je gorodu, je Velikim i к Svinym i к Pokrovskim 
vorotam".

Eine Stelle aus der K-pler Erzählung ließe sich hier 
anfügen, doch sie war das Ergebnis einer langen Suche, 
während solche Konstruktionen in der Pleskauer Erzäh- 
lung einen Stilzug darstellen•
6 З/З8 "•••; takože na stenach ugotovljachu mnogye 80- 

8udy, napolnjajusce smolbja i sery gorjucee 80 
emoloju i 8 poskaniju i s zeliem s puseenym.-

Ohne auf alle phonetischen Einzelheiten unserer Texte ein
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gehen zu können, läßt sich aus dem vorgestellten Material und 
den beschriebenen Beobachtungen ersehen, daß der K-pler Text
- bis auf den zu jener Zeit literarischen Reflex der alten 
Lautfolge "-zd-j-" usw. zu "-Ž-" (statt zu "-zd-") - konse- 
quent die historische Schreibung gebraucht, was Fehlbildungen 
nicht ausschließt, die aber kaum auffallen.
Dagegen bietet die Pleskauer Erzählung ein geradezu chaoti- 
sches Nebeneinander umgangssprachlicher Formen und ksl. 
Schreibungen. Allein gelegentliche hocharchaische Formen ha- 
ben stilistische Funktion. Man gewinnt den Eindruck, daß für 
den Pleskauer Autor jene literarischen Normen, die den K-pler 
Autor geleitet haben, nicht mehr galten. Die russ. Lautung 
scheint für ihn weitgehend gleichberechtigt neben der ksl. zu 
stehen. Der ksl. Reflex der alten Lautfolge "-sk-j" usw. zu 
"-štš-" 1 ־,-sc-" weist auf eine bestimmte schriftsprachliche 
Norm.
Zwar finden wir im Pleskauer Text viele Anzeichen des Eindrin-
gens der gesprochenen Sprache ("gorod", "roz־", "z svoimi",
"ch korol.ļu" u.a.), doch ausgesprochene Regionalismen spielen
hier kaum eine größere Rolle als in der K-pler Erzählung. In
beiden Texten begegnen schwache Reflexe des A-kanje, des Co-
kanje stärker im K-pler Text; die Pleskauer Erzählung zeigt
stärkere Vertauschung von "u" und "v" als der K-pler Text.
Letzteres weist auf weißrussische sprachliche Einflüsse (heu-

32te auch in den ostruss. Dialekten verbreitet^ ), während das 
Co-kanje für Teile der Novgoroder/Pleskauer Gebiete charakte- 
ristisch ist. Auf den Nordwesten weisen auch die häufigen 
Genitiv-Endungen der Adjektive auf -evo/ovo und der Gen. von 
"опъ": "evo" statt "ego". Die Vertretung alten -e- durch -i-, 
wie wir sie in der Pleskauer Erzählung häufig antreffen, ist 
auch charakteristisch für den nordwestrussischen Raum um Nov- 
gorod-Pleskau.
Andererseits darf man auch nicht übersehen, daß dem Pleskauer

32) Cernych» Istor. grammatika, S. 46.
33) zum folgenden vgl.: Borkovski.i. Istor. grammatika S. 90 

und S. 95; Cernych, lator, grammatika S. 154.
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Text 80 typische Erscheinungen wie Ersatz von "-zdj-n ״ ,1־ zgj-“ 
und "־zg־״" durch "-zg-H (statt großruss• "-z(d)־") fehlen, 
z.B. für "dbžde" liest man im Novgorod-Pleskauer Gebiet oft 
"dbžge", für "vozzelavei" findet man "vbzgelavsi" usw.
Des weiteren fehlt der ebenso für die Pleskauer Mundart ty- 
pische Einschub eines "-k-" oder "־g ־״  vor "-1-" beim 1-Part., 
z.B. das im Pleskauer Text häufige "po-11, "priveli" reflek- 
tiert im Nordwesten verschiedentlich als "po-", "privegli".
Hier handelt es sich darum, daß sich die ursprüngliche Lau-*tung povedli nach Ersatz des "-d-" durch "-g-״ erhalten hat -
vgl. die entsprechende Erscheinung: nordwestruss. "soustrekli"ł TT( 1 . Pleskauer Chronik) anstatt "sustreli11 (aus sçsretli) .
Da der Pleskauer Text nur wenige 1-Part. aufweist, ist das
Fehlen dieser Erscheinungen nicht so verwunderlich, obwohl
andererseits gerade das 1-Part. von "-vesti", z.B. "poveli",
"priveli" stark vertreten ist. Das Fehlen dieser für Pleskau
typischen sprachlichen Erscheinungen stützt aber nicht die
These, der Verfasser der Pleskauer Erzählung sei in Moskauer

35Kreisen zu suchen.
Beide uns vorliegende Texte stellen Kopien dar, die ihrerseits 
auch von Kopien angefertigt worden sind. Uns scheint, daß sich 
hier bestimmte sprachliche bzw. dialektologische Schichten 
überlagern, wobei deutlich stärker westruss. Züge in der K-pler 
Erzählung, nordwestruss. Züge, vermischt mit weißruss. Ein- 
sprengseln, die Pleskauer Erzählung beherrschen.

34) Borkovskij, Istor. grammatika, S. 94; Karinskij, Jazyk 
Pskova, S. 202.

35) s.o. B. Textgeschichte, Konzeption, Komposition, S.130 ff.
Tichomirov. Recenzija, S. 350 f. kam jedoch nicht auf 
Grund sprachlicher Analysen zu seiner Vermutung, daß 
der Autor in unmittelbarer Umgebung des Zaren zu suchen 
sei, sondern auf Grund des ideologischen Grundzugs der 
Erzählung.

«
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2. Zur Morphologie

Die eben umrissenen Züge spiegeln sich auch in der Morpholo- 
gie: Der Pleskauer Text zeigt ein Nebeneinander von Formen, 
das vom Aksl. bis zum heutigen Russisch reicht, wohingegen 
der K-pler Autor ganz selten neuere Formen zuläßt.
Wir wollen hier nur kurz einige auffällige Unterschiede in 
der Morphologie des Nomens vorstellen und einige Bemerkungen 
zum Pronomen machen. Der Bereich des Verbs kann hier ausge- 
klammert werden, da dort auch der Pleskauer Autor den alte- 
ren Zustand gut wiedergibt; außerdem werden die auffälligsten 
Erscheinungen im Rahmen der Besprechung des Verbs erläutert.

2.1 Adjektiv

Auf die nominalen Formen gehen wir hier nicht ein. Diese
spielen eine vollkommen untergeordnete Rolle und bieten vom
Formenbestand her das alte Bild, wie wir es von den aksl.
und frühen altruss. Texten kennen.
Nom.sg.: Während der K-pler Text im Mask, ausschließlich die

Endung -2І (in unseren Texten = -yj) verwendet, 
schreibt der Pleskauer Autor entweder -y.i oder -oj, 
nach -g-, -k-, -ch- aber -ii (־ -ij) und -oj.
Fern.: keine Besonderheiten: -aja/ -jaja.

Gen.sg.: KP: mask.,ntr. -ago,-jago
PS: 11 11 -ago (40 v.Hd.), -ogo (60 v.Hd.)

(manchmal -ovo)
KP: fern, -yja (als Reflex von altem -yj$)
PS: " -yja (55 v.Hd.), -yje (33 v.Hd.; Übergangs-

lautung zum heutigen Zu-
stand)

-oj/-ej (12 v.Hd.; heutiges Bild)
Dat.sg.: heutiges mask.,ntr. -omu und fern.(weich) -ej haben

bereits im Aksl. im Wesentlichen diese Lautung.
Akk.sg.: keine Besonderheiten - mask.,ntr. s. Nom.sg.,

fern. -uju/-juju.
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(Akk.sg•) Die Kategorie der Beseeltheit hat im Sing• länget
die Form des Gen.sg.

Instr.sg.: mask.,ntr. -ym/im (Behandlung von -y- und -i- s.
Nom.sg.)

fern, -oju/eju
Lok.sg. : mask.sg -em, PS gelegentlich schon heutiges -от.

- 159 -

: KP -yja 'und■ die Kurzform -i mit Palatalisation in
entsprechender Stellung: mnozi 

PS -ye, -*ie 
KP fern, -yja
PS 11 -yja (60 v.Hd.), -ye,-ie (40 v.Hd•)
Die Kategorie der Beseeltheit bildet den Akk.pl. 
im KP beinahe ausschließlich mit Nom.pl•, aber 
auch im PS ist der Gen. noch nicht häufig - ca.
20 v.Hd• aller entsprechenden Fälle.
-ych/4ch (über -y und -i s. Nom.sg.mask. )

 ״ )
( 11
)VI

Yl II

II И

II II

II И IV

It VI VI

IV и IV

-ym/-im ( ״ ״  
-ymi/-imi ( ״ ״  
-ych/-ich ( ״ ״

Nom.pl• 
Akk.pl.

Gen.pl. 
Dat.pl. 
Instr.pl. 
Lok.pl.

Der Dual begegnet nur gelegentlich innerhalb eines Dat.abs. 
als -sema.
Da die meisten Flexionsformen vom Aksl. bis heute recht sta- 
bil geblieben sind, zeigt sich die Entwicklung nur im Gen.sg. 
und im Nom./Akk.pl•fern.י wo der Pleskauer Autor das für eine 
Übergangszeit so typische Nebeneinander aller Formen bietet, 
wobei sich in diesem Nebeneinander eine gewisse Gleichbe- 
rechtigung der Umgangssprache äußert•

2 .2  Substantiv

Bezüglich des Substantivs bemerkt Unbegaun, daß auch' im 16. 
Jh• noch (bei ihm: erste Hälfte) das morphologische Formans 
nicht nur Kasus und Numerus, sondern auch das Genus zu mar-
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kìeren in der Lage sei, zumindest was mask, und fem. Stämme 
anbelange.^
Die i-Stämme flektieren im Sing. nach dem bekannten Muster, 
das sich vom Aksl. bis heute nicht geändert hat. Im Instr. 
fern, begegnen wir häufig, im K-pler Text fast regelmäßig der 
zu -iju (statt -bju) erweiterten Endung. Der Plural ist be- 
legt mit häufigem "napastej","blagodatej", im Pleskauer Text 
zusätzlich mit "krepostbmi" (43/19» ■ Festungen), Dat.pl. 
"moscem"(47/12), Akk.pl. "mosci" (73/30), Iætr.pl. "moščbmi" 
(85/5).

Die a-Stämme und die ja-Stämme zeigen noch heute große Ihn- 
lichkeit mit dem aksl. Paradigma. Der Instr.sg. auf -oju 
braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Auffällig ist die gele- 
gentliche Übernahme mask.ntr. Instr.pl.-Endungen der a-Stäm- 
me und auch der ja-Stämme - vgl.:
PS 58/31 "Vsju stenu vooružiša ljudbmi i narjady,

pušķi i pisčali i rucnic^ i vsjakimi икгеріепьті ..."
Darüberhinaus finden sich noch zwei Belege für Instr.pl. von 
11gramota auf -y: PS 94/16 und -/22 "s simi ze gramot^'1.
Bei den ja-Stämmen fällt auf, daß der Gen.sg. und Nom./Akk. 
pl. noch das alte -j$ reflektieren - allerdings ist es wahr- 
scheinlich, daß an dieser Stelle in den Originalen noch 
zu finden ist. In unseren Textausgaben besteht jedenfalls 
keine Opposition zwischen Nom.sg. "bogorodica" und Gen.sg., 
Akk./Nom.pl. "bogorodica", vgl. "nuža", "duša"; "ot vseja 
duša" (KP 68/37), "ot vseja duša i serdca" (PS 44/8).
Neben diesen vorherrschenden Formen finden wir aber im Pies- 
kauer Text verschiedentlich die neue Form des Gen.sg: ״bo- 
Korodicy" (48/9, 74/32), "ot zazy" (77/7)•
Den Dat. finden wir in der Pleskauer Erzählung vertreten:

36) B. Unbegaun: La langue russe au XVI siecle (1^00 - 1550). 
TI La flexion des noms# Paris 1935• (Bibliotheque de 
l'institut français de Leningrad. 16). (weiter zitiert: 
Unbegaun, La langue). S. 37 ff.
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er reflektiert die ksl. Lautung: "bogorodic^" (47/79 62/31, 
70/24, -/28) - diese Form ist nun also nicht mehr von den jün- 
geren Gen.-Bildungen auf -y zu unterscheiden.
Zum Akk. ist nur zu bemerken, daß noch Reflexe der einstigen 
Palatalität des "c" erkennbar sind: "cariçju" (KP 75/42), 
"vladyciçju" (KP 63/1), "bogorodicju" (PS 75/23), s.o., S. 153•
Für den Instr. finden wir in beiden Texten Belege, z.B. "za- 
žeju" (PS 77/7)» im K-pler Text regelmäßig "nuzeju" und "na- 
dezeju" (insgesamt neun Mal), "carice.ju" (KP 62/42), aber: 
.nadezoju" (PS 46/20)״
Für den Lok. finden wir einen zweifelhaften Beleg im K-pler 
Text - zweifelhaft, weil es sich vermutlich um ein Maskuli- 
num handelt: "na zlatnice" (55/12) - ,auf der Münze, auf dem 
Goldstück’.^
Für den Plural können wir folgende Belege beibringen: "lesni- 
ca" - Akk.pl. (KP 67/31)י"lestvicami" (KP 59/39); "lesnici"
- Akk.pl. (KP 67/35).
Der Vok. ist repräsentiert durch "gospoze bogorodice" (PS 
37/8).

Bei jenen ja-Stämmen, die auf Vokal oder palatalen Konsonan- 
ten ausgehen, liegen die Verhältnisse ähnlich - im K-pler 
Text fehlt es an Belegen, vom Pleskauer Text können wir durch 
das reichlich belegte "zemlja" den Zustand ermitteln:
Gen.sg. : "zemlja״und "zemli" (im Verhältnis 1 : 3)
Dat.sg. : "zemli"
Akk.eg. : "zemlju"
Instr.sg.: "zemleju"
Lok.sg. : "zemli"

־ ו 6 ו -

37) Ł  Sfldnik. R. Aitzetmüller: Handwörterbuch zu den alt- 
kirchenslavischen Texten. ’s-Gravenhage 1955.(weiterhin 
zitiert ale: Sadnik-Aitzetmüller, HWB) S. 167: "zlatica". 
Srezn,f 1,981: "zlatica". ebenda, 984: "zlatbnikb", 
"zlatbnica" ־,пилив’.
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"zemli" und "zemija11 (im Verhältnis 2 : 1) 
"zemelb"
nicht belegt ("zemljam" entsprechend Instr.) 
"zemli" und "zemlja" (im Verhältnis 1 : 1) 
"zemljami"
nicht belegt ("zemljach" nach Instr.pl.) 
"zemlema"

Nom.pl.
Gen.pl•
Dat.pl.
Akk.pl•
Instr.pl•
Lok.pl•
Dat•dual•

In den fraglichen Kasus - Gen.sg. sowie Nom.Akk.pl. ist die 
auf dem Aksl. basierende Endung -j?/-f > -ja/-a noch nicht 
ganz zugunsten der heutigen Endung -i zurückgedrängt, die
- in Palatalitätskorrelation zu den Endungen der a-Stämme - 
eine neue Opposition zwischen Nom. und Gen.sg.:-ja/-a statt 
heutigem -i bildet.
Ergänzend seien hier noch einige Beispiele für die Palatali- 
sation bzw. deren Unterlassung bei den a-Stämmen angefügt:
KP 77/40 "na desnoj noze", KP 73/24 "vo tuze velicej";
PS 60/26 "na moskovskoj doroge", PS 61/19 "po dorogi".
Bei den o-Stämmen fallen im Gen.sg• die Bildungen auf -u auf, 
eine Erscheinung, die mit der allmählichen Eingliederung al- 
ter fi—Stämme in die o-Flexion zusammenhängt. Auch im Lok.sg. 
ist diese Erscheinung bemerkbar, doch längst nicht in diesem 
Ausmaß. So finden wir im K-pler Text:
"do torgu" 56/46, "ždachu pristupu" 59/33, "ot stuku, ot zu- 
ku1160/1, "do verchu" 62/19 u.a. Für den Lok.sg.: "v Rimu" 
55/1, -/25, "o miru" 64/30, -/35, -/36, "na otseku grada" 
66/33.
Belep-e in der Pleskauer Erzählung sind:
"vsjakie kreposti gradu11 46/12, "sego sverepstvu" 46/4, 56/21, 
"pervago svoego chodu" 40/20, "vrernja že svoego pochodu"
49/12, "iz narjadu" 58/17 (im Ganzen 1£ liai mit Gen. -и), 
"Polocku gradu" 41/28 u.a• Für den Lok.sg•: 1'vo pskovskom 
rvu" 77/30, "v koem polku" 54/1 (im Ganzen 4 Kal mit Lok.
-u), "o miru" 42/26, 43/13 (vgl. "o mire" 43/8).
Im Ganzen gesehen machen die Gen.-Formen auf -u im Pleskauer 
Text 15 - 20 v.Hd. der Genitiv-Belege aus, die hierher zu
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zählen sind; im K-pler Text sind es 7 v.Hd. Daß es sich hier- 
bei nicht allein um alte й-Stämme handelt! sollten die obigen 
Beispiele zeigen. So finden wir das alte й-stämmige "syn" nur 
einmal im Pleskauer Text im Gen.sg. belegt: "u syna svoego" 
37/9• Es handelt sich in den meisten Fällen auch nicht um den 
Gen.part., auch nach Attributen tritt - im Pleskauer Text - 
dieser Gen. auf, ebenso wie nach Präpositionen. Die meisten 
Belege finden wir bereits in Unbegauns Listen.^®
Daß zwischen den Gen.- und den Lok.-Bildungen auf -u insofern 
ein Zusammenhang besteht, als die Bildungen von Lok. auf -u 
in der Regel auch im Gen. auf -u Vorkommen, dokumentieren 
schon die Listen Unbegauns. Für den K-pler Autor dürfte auch 
jener Gedanke die Entscheidung zugunsten des Lok. auf -u 
beeinflußt haben, den Šachmatov geäußert hat^: In einer 
Zeit, da keine Palatalisationen mehr stattfanden, entstanden 
zunehmende Unsicherheiten bei der Bildung des Lok. velar 
ausklingender o-Stämme, da die alte Lok.-Endung -e ja ur- 
sprünglich palatalisierende Wirkung hatte, welche sich in 
den der literarischen Tradition verbundenen schriftlichen 
Zeugnissen niederschlug. Die Übernahme der Lok.-Endung der 
й-Stämme auf -u auch auf die o-Stämme enthob einen Autor der 
Schwierigkeit, von sich aus eine ksl. Endung bilden zu müs- 
sen - also statt "v pesci?" - "v pesku", statt "v pole?" - 
"v polku" usw. Diese Lok.-Endung -u mit Beibehaltung des 
auslautenden Velars bewirkte auch eine Vereinheitlichung 
des Paradigmas.
Das Vordringen der Gen.- und Lok.-Endungen auf -u in den 
schriftlichen Denkmälern ist ein deutliches Zeichen für das

־ 163 ־

38) ynbegaun. La langue, S. 83 ff•, wo die Ausbreitung der 
Kategorie anschaulich d§rgestellt ist.
Schneide^ז Sprache Pososkovs, S. 77, registiert in ih- 
ren Texten des beginnenden 18.Jh.s gar fast 50 v.Hd. 
Gen., die auf -u enden. 8.auch die Monographie von 
W ē Thorndatļļ: Genitivens og lokativens -u/-ju endelser. 
København 1974־.

39) A•A• čachaatov: Istoričeskaja morfoloģija russkogo ja- 
zyka. M. *1957. S• 249 - 253•
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Eindringen volkssprachlicher Elemente in die Schriftsprache.^ 
Diese Beobachtung konnten wir bezüglich der Sprache des Pies- 
kauer Autors bereits verschiedentlich machen. Daß in der K- 
pler Erzählung Gen.sg. auf -u lediglich 7 v.Hd. aller mask/ 
ntr. Gen.Belege ausmacht, d.h. nur knapp die Hälfte in Bezug 
auf den Pleskauer Text, weist wieder auf das Bemühen dieses 
Autors (Kompilators, Übersetzers), sich möglichst streng an 
die tradierte Literatursprache zu halten.
Der Akk.sg. von Beseelten wird durchgehend mit Gen.sg. -a 
gebildet.

Auch der Instr.sg. wird ausnahmslos auf -от gebildet.
Im Lok.sg. finden wir neben den erwähnten Endungen auf -u 
den üblichen Lokativ auf -e (aus altem -e - unsere Texte un- 
terscheiden ja nicht zwischen -e und -e). Wie bereits ange- 
deutet, umgehen beide Autoren mit den Endungen der u-Stämme 
die durch -e bedingten Palatalisationsergebnisse g > z, 
к > с, ch > s.
Der Vokativ der o-Stämme ist im Pleskauer Text durch "kra- 
lju Stepane" vertreten (z.B. 52/24). Im K-pler Text finden 
wir "zastupniçe našgospodi, prizri ..." (64/43); "gospodi 
boze naš" (68/43); "grade božii" (78/10); "pobedonosče i 
velikomuceniçe" (PS 85/26).
Im Nom.pl. sind nur auffällig die vielen Belege mit Palata- 
lisatiosreflexen im K-pler Text wie "greci, frjazi,turci, 
vrazi" u.a., während wir in der Pleskauer Erzählung z.B. 
"polki4 5 Mal, "vragi" sechs Mal vorfinden.
Zum Gen.pl. ist zu bemerken, daß im K-pler Text kaum die 
Endung -ov (z.B. "domov" 57/37 = korrekt, da alter u-Stamm) 
zu beobachten ist. Es überwiegen die Endungen -ej oder Zero 
("stratig i nakazatelej" 57/26, doch stets "vragov,turkov"). Im 
Pleskauer Text ist der alte Zustand noch z.T. gut erkennbar 
z.B. "mučenik" 59/20, "gradoemec" 53/4 - aber "cjudotvorcov" 
78/8, "tovariscov" 47/30, "pervosovetnikov" 53/11» "izminni-

40) Efimov, Ist. russk. lit. jazyka, S. 40.
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kov" 41/3, "koncov" 94/17 - die heutige Endung -ov der alten 
u-Stämme ist ganz deutlich in Vordringen begriffen•
1■ Dat.pl. sind uns keine Ausnahmen von der alten Bildung 
-om/-em aufgefallen•
Der Akk.pl. entspricht im Pleskauer Text dem Nom.pl., bei 
Belebten häufiger dem Gen.pl. Der K-pler Text dagegen unter- 
scheidet oft noch zwischen Nom.-Ausgang auf -i (mit Palata- 
lisation) und Akk.-Auegang auf -y. - So begegnen uns "po- 
toci" 60/35 im Akk.(!), also mit Palatalisierung des Vela- 
ren, wie sie nur im Nom.pl. durch -i hervorgerufen werden 
kann.
Im Instr.pl. kennt der K-pler Text ausnahmslos die Endung 
-У (gelegentlich -i)• In der Pleskauer Erzählung kommen be- 
reits viele Formen auf -ami vor: "znamenami" 65/24, "zmej- 
nymi jazykami" 54/4, "polkami" 59/22, "krylami" 57/3,
"mestami" 64/18, "żalami" 57/5 u.a.
Der alte Lok.pl. auf -Sch ist im Pleskauer Text noch gut er- 
halten: "vo svoeich streleckich prikazech" 89/33, "na kry- 
lech" 57/2 - es sind keine Endungen auf -ach festzustellen, 
ebenso keine palatalisierten Velare, wie es z.B. die folgen- 
den Beispiele des K-pler Textes zeigen: "v potecech i v 
brezech" 60/25, "v potecech" 63/11 ־ aber "v oknach" 76/1.
Zu den jo-Stämmen läßt sich - in Anknüpfung an die o-Stämme - 
folgendes feststellen:
Der Sing• zeigt im Vergleich zum aksl. Paradigma in beiden 
Texten kaum Abweichungen.
Reichlich ist der Vokativ belegt:
KP "vladyko i carju" 68/46, "cesarju" 63/19, "sodetelju" 68/43• 
PS "kralju Stepane" (sehr häufig, z.B. 52/31), ״gosudarju"

52/31•
Im Plural der jo-Stäsme fällt die Angleichung des Lok. an 
die Endung der o-Stäm■• auf:
PS "na konech" 67/4, 74/29, 89/20.
Bei "•erde•" zeigt eich der Übergang noch:

־ ו 65 ־
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"v serdcech" PS 75/33, aber drei Mal noch finden wir den al- 
ten Zustand reflektierendes "v serdc^ch" PS 57/29, 31/־,
"vgl•: "v propastech" KP 76/3, *v choženiich ־ .79/17
KP 78/17.
Der Akk.pl. hat meistens - auch bei Lebewesen - die Gestalt 
des Nom.pl.
Im Dat.pl• erscheint ausschließlich die Endung -em.
Der Instr.pl• läßt noch keine Hinweise auf die Entwicklung 
zur Endung -jami/-ami erkennen - uns begegnet nur -i/־y 
("s ... voi/1, "8 ... mladency" usw.). Allerdings hat sich 
bei den Neutra auf -nie die Endung -пьті (heute -nijami) 
durchgesetzt; in jedem Text verzeichnen wir von dieser Regel 
je eine Ausnahme: "neizrecennymi blagode janii יי KP 75/34, 
"исепьті i nakazanbi" PS 47/25.

Konsonantische Stämme sind mit Resten ihrer alten Flexion in 
beiden Texten noch recht gut belegt. So finden wir in der 
Pleskauer Erzählung viele Formen von "telo"! vor allem Instr. 
pl. "telesy" 76/28f 73/2; daneben "telesami" 73/7, "s telom". 
Weiter begegnen flektierte Formen von "slovo", "imja" und 
"vremja". ־ Im Ķ321eE stoßen wir auf "delese"! "delesy" usw., 
auf verschiedene Formen von "cjudo" ("po cjudesem" 69/23 z.B.) 
u.v.a.
Die Kategorie des Dual ist in beiden Texten weitgehend er- 
starrt. Häufiger treffen wir "ruce" (für alle drei Kasus) an! 
gleichzeitig finden wir ־ auch in beiden Texten - die Entspre- 
chungen im Plural, z.B. "v rukach" KP 65/40, "ruci i oci"
KP 68/27, ״ruki" KP 69/34, "na ruki" (Akk.pl.) PS 47/17, "iz 
ось.іи" KP 65/13, "na kolenu" (Akk. - statt "na kolen£״)
PS 70/22.
Schließlich findet sich in jedem Text noch eine mit Dual ge-
bildete partizipiale Konstruktion:
KP 72/16 "Videvsa ... tri brateniki ..."

1Als dTê drei Blutsbrüder sahen/gesehen hatten ...*
Der Pleskauer Text enthält sogar einen Dat.abs. mit Dual:
PS 5 2 /15 "Sobravsema že 8ja sima mnogima zemlema v Litvu

ch korolju к Stepanu."
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1Es hatten sich all diese Völker (= Länder) in 
Litauen beim König Stephan versammelt•’

Hier ist zwar der Dual formal eindeutig, doch ist nicht er- 
sichtlich, weshalb er hier steht: es handelt sich ja um vie- 
le Länder - sicher soll der Dual als exotische Form die Aus- 
sage unterstreichen.
Auf die Pronomen kann an dieser Stelle nicht eingegangen wer- 
den. Die Vielfalt ist zu groß, als daß man, ohne weiter aus- 
zuholen, einen Überblick vermitteln könnte.
Es sei noch auf die enklitischen Pronomina sowie die im Russ. 
außer Gebrauch kommenden alten Akk.-Formen hingewiesen: Im 
Pleskauer Text treten sie selten, in der K-pler Erzählung aber 
so häufig auf, daß sie beinahe wie eine lebendige Kategorie wir- 
ken: 1*mi, ti, sif ny, vy" und "i, je, ju, ja, пь, mja, tja"•
Wenn wir nun diesen kleinen Überblick abschließen, so sei 
noch einmal darauf hingewiesen, daß es sich hierbei um kei- 
ne systematische Untersuchung handeln konnte, sondern le- 
diglich darum, eine ungefähre Vorstellung von dem Formenbe- 
stand zu vermitteln und den Unterschied der Texte herauszu- 
stellen. Hie nicht anders zu erwarten, ist der K-pler Text 
der angestrebten ksl. Norm viel näher als der Pleskauer.
Für letzteren scheint eine ganz andere Vorstellung von"lite- 
rarischer Norm" zugrunde zu liegen• Daß der Autor im "hohen 
Stil" schreiben will, daß er sein Opus als hochliterarisch 
konzipiert, zeigt seine konsequente Verdrängung des 1-Part. 
Demnach scheinen umgangssprachliche Elemente in Phonetik 
und Morphologie zumindesten für den Pleskauer Autor das Ni- 
veau eines Werkes nicht mehr herabzudrücken• Ihm genügt es, 
zwar häufig, aber durchaus nicht konsequent, durch Ksl.men 
hohen Stil anzudeuten. Das aber zeugt von einer beachtlichen 
Emanzipation der Umgangssprache an die tradierte Literatur- 
spräche• Im übrigen mag hier auch eine Sonderentwicklung 
vorliegen. Die Novgoroder und die Pleskauer schriftlichen 
Zeugnisse unterschieden sich schon immer von den Denkmälern 
aus den anderen Gebieten der Ru& durch große Klarheit und 
Nähe zur gesprochenen Sprache•
Es zeigt sich, daß die Untersuchungsergebnisse Unbegauns,
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die er am Material der ersten Hälfte des 16• Jh.s gewonnen 
hatte, auch für die zweite Hälfte, zumindest für den Pies- 
kauer Text, Gültigkeit haben•** So ist die Annäherung der 
maskulinen und neutralen o- und jo-Stämme ansatzweise zu er- 
kennen: Lok'.pl• der jo-Stämme -ich verschwindet zugunsten 
von -ech (= -ech) der o-Stämme - dieser Zusammenfall bil- 
det u.a. die Voraussetzung zur späteren gemeinsamen Aufgabe 
des "Themavokals" -e- zugunsten der Palatalitätskorrelation, 
wie sie die a- und ja-Stämme schon immer hatten: -am, -ami, 
-ach/ -jam, -jami, -jach.

41) Unbegaun« La langue, S. 193 ff•
Allerdings zeigt sich, daß sich der Pleskauer Text - 
die K-pler Erzählung brauchen wir erst gar nicht zum 
Vergleich heranzuziehen - in Beziehung auf die Entwick- 
lung von Dat., Instr• und Lok.pl. hin zur Universalen- 
dung auf der Basis von -a/-ja doch konservativer dar- 
stellt als die breite Masse des von Unbegaun untersuch- 
ten Materials•
Der Prozeß der Generalisierung dieser Endung war auch in 
der Petrinischen Zeit noch nicht^abgeschlossen:
Vgl. Schneider, Die Sprache Pososkovs, S• 107 ff.
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Ein systematischer Vergleich des lexikalischen Bestandes bei- 
der untersuchter Texte würde sich lohnen. Allein schon die 
Gegenüberstellung der Benennung technischen, vor allem kriegs- 
technischen Geräts und der damit in Verbindung stehenden 
Handlungen eröffnet ein weites Feld. Aus Raumgründen müssen 
wir uns aber darauf beschränken, die für den einzelnen Text 
charakteristischen lexikalischen Erscheinungen vorzustellen. 
Wir wollen zeigen, mit Hilfe welcher lexikalischer Mittel die 
Autoren versuchen, dem Leser Lokalkolorit zu vermitteln - 
der K-pler Autor muß die griechische und die türkische Sei- 
te schildern, der Pleskauer Autor braucht dem Leser nur die 
gegnerische polnische Seite nahezubringen.
Weiterhin muß es uns darum gehen, Wörter vorzustellen, inAPdenen wir Neologismen einerseits und Regionalismen anderer- 
seits vermuten.

3.1 51S_EEì&h1ung_von_der_Eroberung K-£el8

Der Autor ־' der Erzählung versetzt den Leser mit Hilfe vieler 
Graecismen in das belagerte К-pel. Byzantinische Titel^ 
bleiben fast ausschließlich unübersetzt, dasselbe gilt für 
topographische Bezeichnungen, die in großer Zahl anzutreffen 
sind. Letztere aufzuzählen, führt uns nicht weiter, wir wol- 
len nur kurz die wenigen vorstellen, die übersetzt sind: 
"zlatoe mesto" (69/43) - wahrscheinlich *Goldenes Horn*,

־ ו 69 -

3• Zur Lexik

42) Hier soll allerdings nicht von jenen Neologismen die Re- 
de sein, von denen wir im Zusammenhang mit den Anmerkun- 
gen zum Stil sprachen - jene kühnen stilistisch beding- 
ten Wortzusammensetzungen, die so charakteristisch für den 
Pleskauer Text sind.

43) Wenn wir hier und im weiteren von "Autor" sprechen, dann 
geschieht dies der Einfachheit halber. Es soll damit 
keineswegs früher Gesagtes - s.o. В Anmerkungen zur Text- 
geschichte, S.60Í.־ in Frage gestellt werden: Wenn wir 
also ferner von "Autor" sprechen, schließen wir die Mög- 
lichkeit eines "Übersetzers" bzw."Redaktors" mit ein.

44) Braun-Schneider, Bericht über die Eroberung, S. 34 35 ־.
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mit "derevjanye vraty" (69/42) könnte dem Kontext nach das 
*Blachernentor* gemeint sein, unter "tesnoe ustie" (77/34) 
muß man sich vermutlich die Dardanellen vorstellen, "u 21a- 
tych vrat" (77/9) meint das *Goldene Tor’.*̂  Die übrigen 
topographischen Bezeichnungen bleiben unübersetzt. Zwar 
wird der gebildete moskovitische Leser manche Bezeichnung 
bereits kennen,*^ aber im allgemeinen wird der Leser recht 
hilflos dieser Menge von Benennungen gegenübergestanden ha- 
ben.
Folgende Titel sind auf Schritt und Tritt anzutreffen: 
"cesarb" (ganz selten "сагь"), "kesarb" (im Sinne von *kai- 
sar* - Mitkaiser), "maģistr", "megistan", "stratig", "eparch", 
"archiduks", "velikij domestik", "velikij logofet", "proto- 
strator", "velikij dukas", "anaktos" u.a. Dazu kommen die im 
Russischen bekannten Titel "velbmoza" und aus dem geistlichen 
Bereich "patriarch", "sinklit" und "klirik", beide im Sinne 
von *Klerus*, *höhere Geistlichkeit*.
Andererseits sind Graecismen im Bereich des Gegenständlichen, 
Dinglichen selten - Giustiniani kommt "na dvu korabljach i 
na dvu katargach" (69/2) nach К-pel. Letzterem dürfte griech. 
" t fK rč Ģ ļfo f ' zugrundeliegen. Vasmer verweist auch (eine Ver- 
bindung aber ablehnend) auf osman. "kadyrya" - *Galeere’/ ^

- 170 ־

Schneider weist darauf hin, daß der Autor eine aus- 
gezeichnete Kenntnis der byzantinischen Beamtentitulatur 
verrät,"die einem Russen kaum zugemutet werden kann."

45) Braun-Schneider, Bericht über die Eroberung, S. 30 Anm.
64 und 3. 34• - Schneider weist darauf hin, daß hier 
offenbar falsche Übersetzung vorliegt: der K-pler Autor 
berichtet, daß der Kaiser am Goldenen Tor gefallen sei, 
die byzant. Quellen aber bezeichnen einmütig das Char- 
siostor als den Platz, wo der Kaiser den Tod fand: der 
Übersetzer hätte in diesem Falle "Charsé pyle" und 
"Chrysè pyle" verwechselt.

46) Drevnerusskaja povestb o^vzjatii Carbgrada frjagami v 
1204 godu. Hrsg. N.A. Meščerskij in: TODRL X (1954),
S. 120-135• In der Novgoroder Chronik finden sich noch 
drei weitere Reiseberichte^von Pilgern und wohl auch 
Kaufleuten - s. D.S. Ļichačev, Die Kultur Rußlands,S.43 f£

47) Vasmer. REW 1,541. - In diesem Abschnitt werden wir fer-
nerhin solche Verweise in den Text hineinnehmen, da sonst
der Fußnoten-Apparat zu umfangreich undTdie übersichtlich-
keit leiden würde.
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Als die Türken К-pel erobert haben, leisten die Griechen ih- 
nen - so unsere Erzählung - noch elf Tage heldenmütigen Wi- 
derstand, u.a. bewerfen sie die Türken mit "keramidy i pii- 
ty" (76/5). Zwar sind beide Wörter schon früh in der alt- 
russ. Literatur belegt (Srezn.t keramidy I 1206, plity II 
965), aber sie scheinen vorwiegend in der Ubersetzungslite- 
ratur aufzutauchen (vgl. griech. — 'aus Ton Gebrann-
tee, irdenes Gefäß1, - ,Dachziegel1; / rs j/ 'r i fo Ç -Zie, ־־ 
gel1) und ihren Fremdwort-Charakter bewahrt zu haben. Türki- 
sehe Instrumente werden vorwiegend mit griech. Namen bezeich- 
net: "zaigrav vo vse igry i v tumbany" (70/5ו) - "tumbany" 
geht zurück auf r u p u r& rv v '- 1 Handtrommel, Tamburin*, das 
Srezn. III 1037 zwar bereits im 13. Jh. (Simonovskaja psal- 
tyrb do 1286 g.) nachweist, doch wird auch "tumban׳b/tumpam>n 
als Fremdwort empfunden worden sein.
"nacasa surny igrati i v ѵагкапу i nakry biti ..." (59/29) 
"surny" geht sicher zurück auf G V p t y f - ,Syrinx, (Pan-) Flö- 
te י. ,,vargan" - ,Maultrommel, Brummeisen’ (Vasmer REW I, 170) 
geht zwar indirekt auf d f f* * Ÿ t f zurück, doch ist der v-Vor- 
schlag nur im Ukrain, "virhàny" und im Čech. "varhany" be- 
kannt. Srezn. I 227 findet "vargan" erstmals in der Erzäh- 
lung über die Mamaj-Schlacht. "nakry" dürfte ein Turcismus 
sein (s.u.).
Ein sonst nirgends belegtes •Vort bezeichnet Schneider*® als 
Graecismus: "sklop" - ,Geschoß, Geschoßsplitter oder herab- 
fallender Gegenstand’ und stellt es zu ,Dorn, Split-
ter, Nagel•, auch ,Balken1:
72/27 priletevsu ubo sklopu i udari Zustuneja i srazi

emu desnoe pleco, ..."
,eine Kugel/Splitter/Geschoß/Stein traf Giustiniani 
und zerfetzte ihm die rechte Schulter*.

48) Braun-rSchneider, Bericht über die Eroberung, S. 26 Anm.
54, Ś. 34.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



Eine ähnliche Wendung finden wir eine Seite vorher:
71/35 "•••* no priletev is pusky jadro кашеппое na izlete, 

i udariv Zustuneja po persem,• ••"
Bedeutungsmärßig in die gleiche Richtung weist "sklëp, sklëp-
ka" - *eine zusammengenietete Stelle, Stück; das Zusammen-

49nieten’• J Für dieses Wort ist nirgendwo ein Nachweis zu fin- 
den• Allerdings finden sich bei Dal'(T01k. Slovar Bd. 4) und 
bei Pavlovskij Hinweise auf "sklëpb, sklëpka" - ’eine zusam- 
mengenietete Stelle, Stück; das Zusammennieten’• Das geht auf 
"klepatb, kleplju" -’klopfe, läute, niete, verleumde’ zurück 
(s• Vasmer REW I, 568), das in dieser Form bereits im Aksl. 
als ’stoßen’ belegt ist• - Eine vage Verbindung wäre möglich 
zwischen ’Nietung, genietetes Stück’ und ’Stein- oder Kugel- 
splitter, Kugelstück’•
Abgesehen von diesen vereinzelten Beispielen für mögliche 
Graecismen im dinglich-materiellen Bereich ist der Woptbe- 
stand dieses - insbesondere des kriegstechniscben - Bereichs 
in der altruss. Literatur gut belegt•
Es fehlt auch nicht an türkischen Titeln, aber sie treten 
quantitativ weit hinter den griechischen zurück, ihr Erschei- 
nen beschränkt sich fast ausschließlich auf die Kampfhandlun- 
gen: "saltan"; "begilarbej" - ’Beglerbey’; "sancak-bej" - 
’Sandschakbey’; außerdem wird "-bej" zur Würdenbezeichnung 
auch an Namen angehängt, "mulla", "paša"; "stoi morskij" - 
’Befehlshaber der Flotte’; andererseits wird ein Sandschak- 
bey auch "flaburar" (z.B. 65/32, 72/11) genannt, nach griech. 
y A y t r r o i r fd í f — *Sandschak’ " janicanin" Janit schar’ ***•

49) Pavlovskij, Wörterbuch 1480 ; V. Dal*: Tolkovyj slovar 
veliko-russkogo jazyka. Bd. 4. M.*1956. S. 198.(weiter• 
hin zitiert als: Dal׳, Tolkovyj slovar ).

50) Braun-Schneider, Bericht über die Eroberung, S. 17»
Anm. 33.

51) Janitscharen - Elitetruppe des Sultans, die sich aus ge- 
fangenen Christenkindern rekrutierte, die am Hof des Sul- 
tans erzogen und ausgebildet wurden; setzte sich zum gro- 
ßen Teil aus Serben zusammen ־ vgl.: "i tu srete ego nekyj 
Serbin, prinese emu cesarevu glavu". (76/45)•
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Gelegentlich werden die Würdenträger des Sultans auch "ma- 
gistry" genannt (60/37 u.a.)• Die Christen werden einmal als 
"gaurove" (67/27) bezeichnet:. *Giauren* - Bezeichnung der Mo־ 
hammedaner für Andersgläubige. An einer Stelle rufen die Tür- 
ken: "jagma, jagma!", und der Autor fährt fort: "jagma, jagma, 
sirecb - na razgrablenie grada" (61/40), also *Auf, laßt uns 
die Stadt stürmen und plündern!* Mehrmals heißt es: "(Magúmét) 
so vsemi ciny vrat svoich" (70/14, 76/21 u.a.) - י... mit den 
Würdenträgern der Hohen 5£2EÏîI״ ^on ^en aufgezählten Instru- 
menten "surny, vargany" und "nakry" wurden die beiden ersten 
als Lehnwörter aus dem Griech. identifiziert. Bis zu einem ge- 
wissen Grade gilt dies auch für "nakra" - *Schelle, Tamburin; 
Art Pauke’, das auf griech. zurückgehen könnte
(Srezn. II 294), dies aber gibt osman. "nakara" - *Pauke,

ф

Trommel’ wieder (Vasmer REW II, 195). Wenn wir also "nakra" 
als Turcismus bezeichnen, dann mit der ausdrücklichen Ein- 
schränkung, daß vermutlich das Wort bereits im Griech. als 
Lehnwort existierte.
Diese Gegenüberstellung griech. und türkischer Lehnwörter so- 
wie von Titeln bestätigt, daß der Autor der K-pler Erzählung 
in К-pel geweilt haben muß und nicht im türkischen Lager. Im 
letzteren Fall würde man einen viel stärkeren Anteil von Tur- 
cismen in unserem Text erwarten.
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über Wörter griech. und
türkischer Herkunft, die der Leser in Rußland als Fremdwör-
ter empfunden haben muß, seien noch einige Betrachtungen an-
gestellt über Wörter, die einen Hinweis auf den Verfasser
oder Übersetzer der Erzählung geben könnten. Bereits der Archi-
mandrit Leonid, der die erste Ausgabe der Erzählung, auf wel-
eher die uns vorliegende Textausgabe fußt, besorgt hat, wies
auf das Wort "izrada" : "breči izrady" ־ *Verrat verhindern,cpvor Verrat sichern* als einem westslavischem hin. Skripil' 
erwähnt noch zwei weitere Wörter, die westlicher Provenienz

־ 173 ־

52) s. Skripil'« Povesti, S. 396
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sind: ,,pučma1' - ,Bündel, Büschel’ als westruss. und
"guf" - ,Abteilung, Heerhaufe9 (in unsrem Text ei- 

gentlich ״gufa") als poln. Ursprungs. Uns sind noch einige 
weitere Belege aufgefallen, die in diese Richtung deuten,und 
die wir kurz vorstellen möchten; zunächst jedoch die soeben 
genannten:
"izrada" - יVerrat י
76/20 "... posla sančak-beev po vsem ulicam s mnogimi 

ljudbmi breci izradj."
,Er schickte seine Sandschak-Beys aus ... damit sie 
Verrat verhinderten. י

Srezn. I, 1076: frühester Beleg im Sofijskij vrem. 15.-16.Jh.
I, 997 : "zradca" - ,Verräter’, Belege aus den Jahren

1493 und 1496.
I, 997 : "zraditi" - ,Verrat üben’, Beleg aus dem

Jahre 1496.
Vasmer REW I, 475: findet für "izradca" - ,Verräter’ einen

Beleg im 17• Jh., sonst "zradca".
I, 463: "zraditb, zdraditb" - ,verratet

oft in westruss. Urkunden des 15.Jh.s. 
(Hinweis aufvSrezn. über poln. "zdradzie, 
*zdradīca", cech. "zraditi").

Sobik^, 228: führt nur "zdradecko" - י verräterisch1 an;
belegt bei Ivan IV., sonst Azbukovnik 16.- 
17•Jh.

Unbegaun^4, 30: "izrada" - westruss., aber auch großruss.
belegt.

־ ו 74 -

53) M. E. Sobik: Polnisch-russische Beziehungen im Spiegel des 
russischen Wortschatzes des 17• und der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts. Meisenheim/Glan 1969•(weiterhin zitiert 
als: Sobik, Beziehungen). In diesem Abschnitt über lexi- 
kologische Besonderheiten wollen wir die Verweise auf den 
Fundort in den Text hineinnehmen (s.o. Anm. 47)• Wir be- 
gnügen uns dann damit, hinter dem Namen der Verf. §obik 
die Seitenzahl der Fundstelle anzugeben.

5 4) B. Unbegaun: Les relations vieux-russes de la prise de Con- 
stantinople. In: RES 9 (1929)• S• 13 38 ־. (weiterhin zi- 
tiert als: Unbegaun, RES+Seitç). Zur Zitierweise in die- 
sem Abschnitt über lexikologische Besonderheiten unserer 
Texte - s.o. Anm. 47 und Anm. 53.
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Es dürften hier wohl am überzeugendsten die Belege Srezn.s 
aus dem 15• Jh. für "zradca" und "zraditi" aus den Jahren 
1493 und 1496 sein: Gesandtschaftsschreiben des litauischen 
Großfürsten Alexander an den Moskauer Großfürsten Ivan Vasi- 
Іьеѵіс, die ganz klar für eine Entlehnung aus dem West- bzw. 
Weißrussischen sprechen: iz-rada - poln. 1'rada1' - ,Rat1.
Wenn wir die Entstehung der K-pler Erzählung in das letzte 
Drittel des 15. Jh.s verlegen, dann haben wir hier den bis- 
her ältesten Beleg für ’1izrada" - ,Verrat’.
"pucma" - ’Bündel, Büschel’

71/15 "... metachu na turky ... smolja gucmj velikyj 
zažigajušče.
’Sie warfen den Türken große Bündel brennenden Teers 
entgegen.’

"pučma" konnten wir nirgends auffinden, "рисок" ist als 
’Bündel, Büschel’ im A'eißruss. bekannt.^

Vasmer REW II, 471: verweist auf "puk1.1
462: "puk" ist nur westslav., weißruss. und 

икгТ belegt:
ukr., weißr. "puk", čech., slk. "puk" - 
’Keim, Knospe’, poln. "pęk" - ’Bündel’ 
und "p^k" - ’Knospe’, ähnlich ober- 
und niedersorb.

Vasmer stellt die Verbindung zu "pukatb" - ’platzen’ und zu 
"pučitb" - ’aufblasen’ her, das von aksl. "pçknçti" - ’plat-

- 175 -

55) "zazigajušče" taucht im Zusammenhang mit "smola" häufig 
auf und ist wohl weniger als partizipial ’entzündend’, 
sondern attributiv, fast adverbial aufzufassen: *bren- 
nend’. Vgl. im Pleskauer Text 82/1 "smolbe zažigaja, na 
niçh metati gotovljachu", 87/29 "povelevajut, smolbe 
zazigaja, na nich ... metati"^ 88/6 "tako že i, len 
osmoliv zazigaja,na nich metasa".

56) Vgl. Belorussko-rueskij slovaf. U. 1952. S. 768.
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zen* herkommend, in fast allen Slavinen Niederschlag gefun- 
den hat. Doch ist für uns die Bedeutung *Bündel, Büschel* 
relevant, und die findet sich nur im Westslav. sowie Weißr. 
und Ukr. Daher ist der Weg der Entlehnung aus dieser Rieh- 
tung der wahrscheinliche. Belege für "рисок" im Großr., von 
dem "puema" eine Variante sein dürfte, finden wir nicht.

"gufa" *־ *Heerhaufe, Abteilung (Heer)*
74/10 "..., sobravšu množestvo vojska, pride gufoju i 

gordostiju velikoju na poloe mesto, ..."

*zog, nachdem er einen großen Teil der Krieger ver- 
sammelt hatte, mit dieser seiner Truppe überaus 
stolz gegen die Breschenstelle ...*

Hier liegt die polnische Entlehnung ' klar auf der Hand:

Brückner^® SE, 173: über dtsch. *häufe*
Sławski59 SE I, 1432: dto.
Unbegaun RES, 19: dto.

Sławski SE I, 1432 erwähnt, daß sich im Poln. des 15. Jh.s 
bereits "uf" (z zanikiem h- ...) im Umlauf befand; im Słow- 
niķ staropolski II, 546 ist "uf" bereits im Jahre 1466,
1490 und 1497 belegt. Der Gebrauch in der K-pler Erzählung

57) Allerdings ist hierbei eines erstaunlich: Słownik 
polszczyzny XVI w. Bd. 8, 371 findet den ersten Beleg für 
"guf" im Foln. erst im Jahre 1586: In der Übersetzung 
eines Lutherliedes: S. Krofej, Duchowne piesnie z nie- 
:mieckiego w sławifski język wyłożone, Gdahsk 1586־

"bo slostnich huffa się mnozy"
*Der Gottloß hauff sich umbher find*
M. Luther, Gesangbüchlin, Nürmberg 1558.

Demnach hätten wir einen Beleg für eine Entlehnung aus 
dem Poln. 100 ־ Jahre bevor die erste schriftliche Ver- 
tretung auftaucht.

58) A. Brückner: Słownik etymologiczny języka polskiego. 
Kraków 1927. ND Warszawa 1970. (zitiert als: Brückner SË)

59) F. Stawski: Słownik etymologiczny języka polskiego. T.I. 
Krakow 1952 56־. (zitiert als: Stawski SE I).
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mit anlautendem "g" für "h" deutet darauf hin, daß im Poln. 
das als "uf1״ fixierte Wort "huf" gesprochen wurde.
Im heutigen Russ. ist dies Wort völlig unbekannt, und auch 
im Weißr. und im Ukr. hat evt. zeitweise Verwendung desselben 
keine Spur hinterlassen.

ff)Immerhin verwandte es Kurbskij mehrmals in seiner "Istorija".
Im übrigen ist die Form "gufoju" verwunderlich* denn das 
Wort "huf, uf" ist ja im Altpoln. mask. Möglicherweise liegt 
hier Verschreibung von irgendeiner Seite vor für "gufom".

"meži" - ,zwischen, unter1 
61Damerau , 76 sieht in dieser Form eine Variante von "mezdu",

die von der altruss. Norm abweicht und auf 
westruss., evt. weißruss. Einfluß hinweist.
Im 16.Jh. sei im Weißruss. und Ukr. die Lau- 
tung auch "meži" gewesen. Dazu altpoln. 
miedzy, 16.Jh. schon wieder między.(Brückner 
SE 332) Damerau bezeichnet "meži" als eine 
westruss. Form.

/ л ״

56/8 11..., tako bo be mesto to meži dvu тогь - černago i 
Belago."
,...,so befand sich diese Stelle (der Errichtung K-pels) 
zwischen zwei Meeren, dem Schwarzen und dem Weißen.’

11basta11 - ,Turm, Wehrturm י

72/6 "Zustuneja že раку povele sebja nesti tamo i nacat
delati bastu s userdiem velikim, no dnju eže prespev- 
šu, egda videsa turky bastu delajušcich, vskore pusti- 
88 na nich izo mnogych pusek ..."

- 177 -

60) Damerau. Russisches, S. 70.
61) Damerau. Russisches -über Zitierweiee hier 8. Anm.47» 5i.
62) s.o. S.lbb: der Dual existiert nur noch in bestimmten 

Wendungen, hier wäre "meži dvema morema" zu erwarten.
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,begann mit großer Energie, den Turm zu bauen ... י
..., als die Türken sahen, daß sie den Turm errichte- 
ten, befeuerten sie diese aus vielen Geschützen ...י

Wir finden im Text 1? Belege für "basta".

Srezn.̂  : kein Beleg für diese Wortform.
Damerau : dto.
Vasmer REW I, 66: erwähnt "basta" im Zusammenhang mit

"bainja" als dessen ältere Form. Hierbei 
nennt er ausdrücklich unsere Erzählung.

Sobik, 182 : übernimmt die Etymologie: "basnja" aus
älterem "basta", dies über poln. "baszta" 
aus mhd. "Bastei" bzw. ital. "bastia".

63Słownik Starog. I, 70:  ̂ nennt im Poln. den ersten Beleg
1448.

Unbegaun RES, 30: dto•

"delo" - ,Geschütz, Schußwaffe♦

60/5 11..., i ne be slysati drug druga čto glagolet: sovo- 
kupiša bo sja vopli i krycanija i plac i rydanija 
ljudej i stuk delbnyj i zvon klakolbnyj v edin zuk, 
i bystb jako grom velij."

1... und es vereinigten sich Rufe und Schreien und Heu- 
len und Wehklagen der Menschen mit dem Krachen der Ge- 
schütze/Waffen und dem Dröhnen der Glocken zu einem 
einzigen Getöse ־ und es war wie mächtiger Donner.’

Da sonst "delo" nur im Sinne von ,Sache* ganz allgemein ge-
braucht wird, bekommt die folgende Belegstelle,insbesondere
"delo" im Sinne von obigem "stuk delbnyj" großes Gewicht:

63) Słownik staropolski. Tom I. Warszawa 1953 55 ־. Über die 
Zitierweise s.o. Anm. 47* 53 u.a.
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61/40 "Abie vskrica voinstvo vse, pristupiea к gradu vsemi 
silami, po zemlje že i po morju vsjaklmi dely i 
chitrostbmi na vzjatie grada; ..."
*... griffen sie die Stadt mit allen verfügbaren 
Kräften an - zu Lande und zu Wasser - mit sļlen 
Waffen und Eroberungswerkzeugen/-maschinen ...*

Srezn^ I, 789 : verweist auf Kurbskij als erster Fund-
stelle, ("delo" ־־ "puska", also Geschütz).

Unbegaun RES, 19 : verweist auf poln. "działo" und čech.
"dêlo" - Geschütz.

Vasmer REW I ,338 : vermutet gerade jene Stelle mit "stuk
delbnyj" als erste Belegstelle für 
"delo" im Sinne des poln. "działo" - 
Geschütz.

Sławski SE I, 190: gibt für "działo" keineswegs jene spe-
zielle Bedeutung an, sondern allgemeiner 
in einem Sinne, der gut zu beiden Text- 
stellen, insbesondere der letzten paßt:

64) "chitrostb" - in unseren Texten bedeutet dies Wort nicht
*Schlauheit, List*, sondern ist in Bezug auf Städtebela- 
gerung stets eine *listenreiche Erfindung*, gemeint sind 
also mit "chitrostb" jene erwähnten "tury" - die Schanz- 
körbe/bewegliche Eroberungstürme, es dürften auch Leitern 
gemeint sein - alles das, was man an technischem Gerät 
zur Erstürmung eines Festungswerkes gebraucht, "delo" 
dürften dann, mit Bezug auf den "stuk delbnyj" die Schuß- 
waffen sein ( an bewegliche Geschütze, die im obigen Satz 
als beim Angriff mitgeführt erwähnt werden, kann man si- 
eher um diese Zeit noch nicht denken - daher die vorge- 
schlagene Übersetzung: *Waffen, Schußwaffen*).
Vgl. PS 51/31 "... nikaja že^tverdostb (״ Festung)

ostojatieja možet i vsjakimi chitrostbmi 
i mudrymi итувіепьті sego možem vzjati."
nicht *Kriegslisten*,sondern
*mit allem Kriegsgerät und fein erson- 
nenen Maschinen*.
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urspr. habe es sich um "narzędzie wojenne, 
machina oblfznicza" gehandelt, daraus habe 
sich dann die ,Kanone* entwickelt.

Damerau, 67 : kann allerdings bei Kurbskij (vgl. Srezn.
I, 789) "delo" zweifelsfrei als ,Geschütz* 
nachweisen.

"oboz" - ,Wagenburg, Troß*
 i a (saltan) sam sja osta tokmo s janicany, obryvsja•״•1, 75/3

vo oboze i puski i piscali ugotoviv, bojašebosja 
cesarja."
1 und Mehmed blieb mit den Janitscharen zusammen,
verschanzte sich im Troß und bereitete die verschie- 
denen Waffen vor, denn er fürchtete den Kaiser.’

Srezn. II, 532 : erster Beleg in der Nikon-Chronik (1558).
Vasmer REW II, 242: ksl. "oboz־b", čech. "oboz" - ’Gepäck,

Wagenburg’, poln. "obóz", ukr. "obiz"; 
ohne zeitliche Angabe.

Sobik und Damerau führen "oboz" nicht an.

"piscalb" - ,(tragbare?) Schußwaffe, Feldschlange’ v
(offenbar im Gegensatz zur größeren "puska").

60/37 i (Magúmét) povele magistrom vskore pribaviti
pušķi i piščali mnozi na bienie grada i iny steno- 
bitnyja kozni gotoviti, ..."
 -und Mehmed befahl seinen Würdenträgern, schleu ,...י
nigst noch mehr Geschütze und Feldschlangen zur Be- 
schießung der Stadt herbeizuschaffen und weitere Li- 
sten zur Beschießung der Mauer zu ersinnen, ...י

Srezn. II, 946 : Erstbeleg - 1. Plesk. Chr. s.a. 1471•
Vasmer REW II, 363 : Erstbeleg ־ Awakum.
Vasmer ÊSRJa III, 271: Erstbeleg - Ende 15• Jh. im Moskov-

skij letopisnyj svod, S. 247• י

־ 180 ־

65) M. Fasmer (=M. Vasmer): Êtimologiceskij slovafr russkogo 
jazyka. Bd. 1 - 4. M. 1964 - 73• Die Vordatierung des 
Erstbelegs in der russ. Übersetzung des REW erfolgte nach 
E. Dickenmann in: Rocznik Slawistyczny 21 (1960), S. 136.
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- ו8ו -

.Erstbeleg 1472 (mit Verweis auf Srezn. II, 946) : י 296**<*2§
Sie hält Entlehnung aus poln. "piszczel, pisz- 
czałka" - ,Feuerwaffe, Flinte’ für möglich.
Die Grundbedeutung ist "piscalb" - ,Rohrpfeife, 
Schalmei*.

"inafty" - י ? י
 ,onem že obranjajuščesja ot nich, ujdoša v grad ,...״ 72/20

bjachu ze trie ty inaftyi: odin grecin, drugyj ugrin, 
a tretij arbonaš."
 -aber zogen sich von die (die drei Blutsbrüder) ,...י
sen zurück und gelangten in die Stadt - es waren dies 
aber drei "inaftyi": ein Grieche, ein Ungar und ein 
Albaneser.י

Skrigil^, Povesti 396 - sieht hinter "inaftyi" eine ver-
ballhornte Schreibung eines lat. "infans" 
im Sinne etwa von ,Jüngling’. Natürlich 
ist es denkbar, daß verschiedene Termini 
während des lateinischen Kaiserreichs 
(1204 - 61) ins byzantinische Griech. ge- 
drungen waren und sich bis ins 15. Jh. 
haben halten können. Sehr überzeugend ist 
diese Annahme aber nicht.

Unbegaun RES, 20: "inaftyi" sei Verschreibung für weißruss.
"inaksyj" - ,ein anderer’. Zwar kann man 
seiner Bemerkung,"inaksyj" "convient bien 
ici pour le sens", sicher nicht ganz bei- 
pflichten, doch ist sein Versuch, das 
merkwürdige Wort zu klären wahrscheinlicher 
als Skripil's Vorschlag, da er nicht so 
weit hergeholt wie die Annahme eines lat. 
"infans" ist.

"zbruja" - ,Rüstung, Wehrzeug; Pferdegeschirr*
. y  y  y72/43 padachu pod nim, i ne uderzevase bo mec ego ni

zbrui, ni konskija sila."
 stürzten unter ihm zu Boden, und (die Krieger) -...י
keine Rüstung, kein Pferd hielt seinem Schwert stand 
(keine Rüstung, kein Pferd war stark genug, seinem 
Schwertstreich zu widerstehen).1

: Beleg für "zbruja".
Vasmer REW II, 585: deutet Entlehnung aus dem Poln. ("viel-

leicht") an: poln. "zbroja" - ,Bewaff-
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nung, Rüstung1. Er findet "zbruja", allerdings 
in der heutigen Bedeutung *Geschirr (bei Pfer- 
den), Gerät, Werkzeug1 bei G. Kotosichin in:
"0 Rossii v carstvovanie Alekseja Michajlovi- 
ca", S• 52 (1666 - 67).

Sobik, 223 : findet "zbruja" im Russ. erstmals 1600 belegt;
auch sie nimmt poln. Vermittlung an; im Poln• 
ist "zbroja" als ,Rüstung, Bewaffnung* seit 
1455 bezeugt.

Damerau, 92 : kann *1zbroja" - ״Bewaffnung, Ausrüstung1 bei
Kurbskij mehrfach nachweisen.

Das vorgelegte lexikalische Material aus der K-pler Erzählung 
(abgesehen einmal von Graecismen und Turcismen) deutet stark 
auf einen Autor/Redaktor/Ubersetzer, der im Westen des russ. 
Sprachraums beheimatet war• Unbegaun^ siedelt ihn im Norden 
des heutigen weißruss• Sprachgebiets an. Der größte Teil des 
vorgestellten Materials (sechs Wörter von zehn) gehört zur 
militärischen Terminologie; vier Wörter sind anderen sprach- 
liehen Bereichen zuzurechnen: "izrada" - 'Verrat1, "pučma" - 
,Bündel', "meži" - für großruss. "meždu", schließlich auch 
das unklare "inaftyi" als möglicherweise verschriebenes

67weißruss. "inaksyj" - ,ein anderer*. Diese Belege reichen 
nicht aus als Beweis dafür, daß der Autor/Redaktor/Übersetzer 
aus dem west- bis weißruss. Sprachraum kommt, als deutlichen 
Hinweis können wir sie aber doch gelten lassen.
Die sechs kriegsterminologischen Lexeme, die wir soeben 
vorgestellt haben, gehören zu den ersten bekannten Beleg- 
stellen im russ. Schrifttum überhaupt - entweder sie wa- 
ren bereits als im K-pler Text erstmals verwendet ausgewie- 
sen (z.B. "delo" bei Vasmer, REW I, 338, Bedeutg• 2) oder 
erscheinen hier gleichzeitig mit den anderen bisher be-

66) Unbegaun. RES, S. 20 - er hält die uns vorliegende Pas- 
sung (Hs. des Archimandrit Leonid) für eine ausgeschmück- 
te Abschrift des Originals, dem die Chronograph-Redak- 
tionen sehr nahestünden. An den Ausschmückungen erkenne 
man den "copiste originaire du nord de la Russie Blanche."

67) Unbegaun zählt hierzu noch "nepriemnyj" ־ beeinflußt 
durch poln. "nieprzyjemny" über weißruss• "njapryemny".
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zeugten Erstbelegen ("piščalb" -,Feuerwaffe, Flinte’, 
"zbruja" - ’Rüstung, Bewaffnung*), in der K-pler Erzählung 
erstmals belegt zu sein scheinen "guf/a" - *Heerhaufe*, 
"basta" - *Wehrturm*, "oboz" - *Wagenburg, Troß*.
Aus diesen Lexemen, die aus dem Poln• übernommen oder durch 
poln. Vermittlung ins Russ. gelangt sind, kann man nur 
schließen, daß sich der Autor in der militärischen Termino- 
logie auskannte - das aber verwundert nicht, da auch die 
eigentlichen Szenenschilderungen für einen Autor sprechen, 
der sich auf dem Schlachtfeld auskennt•
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- ו 84 -

3.2 Die Erzählung_von_der Belagerung_Pleskaus

In dieser Erzählung liegen die Dinge etwas anders als im 
K-pler Text: der Pleskauer Autor schreibt für eine Leser- 
schaft, die an dem geschilderten Geschehen aktiv beteiligte 
Partei war und den Kriegsschauplatz z.T. kannte. Der Autor 
brauchte dem Leser nur die polnische Seite sprachlich nahe- 
zubringen, brauchte nur einer Seite Lokalkolorit zu verleihen.

In einer langen kriegerischen Auseinandersetzung werden oft 
Begriffe, die für das gegnerische Heer charakteristisch sind
- Rangbezeichnungen, Truppengattungen - übernommen und zur 
Bezeichnung des Gegners benutzt. In der Pleskauer Erzählung 
finden wir solche poln. Benennungen in reichem Maße: "когоіь/ 
кгаіь", "getman", "kancler", "rochmist", "рап/рапьі", "gaj- 
duk" u.a. Eine Verfolgung solcher Begriffe ist insofern von 
keinem großen Interesse, als es sich hier in keinem einzi- 
gen Falle um Entlehnungen handelt, sondern um ein stilisti- 
sches Mittel, die polnische Seite zu charakterisieren, ein 
wenig polnische Atmosphäre zu schaffen. Es geht also bei Ver- 
wendung dieser Begriffe nicht um Übernahme einer Bezeichnung 
in den allgemeinen Sprachgebrauch, sondern es geht bei Ver- 
wendung dieser Begriffe gerade darum, das Fremde herauszu- 
stellen, es gerade als Fremdes zu charakterisieren.

68) Den Nachweis für die einzelnen Begriffe, Bezeichnungen
usw. in den einschlägigen Wörterbüchern und in Spezialar- 
beiten, was soeben versucht wurde, können wir uns hier- 
bei ersparen. Wir finden sie ausschließlich in Schriften, 
die die poln./litauisch-russ. Beziehungen zum Gegenstand 
haben. Wir dürfen damit rechnen, daß diese Bezeichnungen 
in unserer Erzählung im russ. Schrifttum zu den ältesten 
Belegen gehören. So führt z.B. Srezn. I, 508 "ga.lduk" als 
in unserer Erzählung erstmals bezeugt an (1582;, Sobik, 
setzt den Erstbeleg mit 1592/93 an. "getman" findet 
Srezn. I, 513 bei Ķarajņzin, Ist.Gos.Ross. Anm. 321 (aus 
VfRostovskij Letopisec s.a. 1533)» Sobik, 203 nennt dies 
Wort 1584 erstmals bezeugt (״Istori3a vkratce 0 Bocheme1). 
"rochmist1* (־ dissimilative Verschleifung für "rotmisti^ 
aus frühnhd. *rottmeister* - Srezn. - kein Beleg, Sobik, 
328 - Erstbeleg 1584 (11Ist. vkratce о Bocheme"). Радегаи 
kann ״,getman" 69 und "rotmistr" 84 in Kurbskijs Is töri Ja 
nachweisen.
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Der Pleskauer Autor bedient sich beim Gebrauch polnischer 
Würden- und Rangbezeichnungen einer Technik, die dem Leser 
der K-pler Erzähler seinerzeit sicher große Erleichterung 
bereitet hätte: bei Nennung solcher Titel oder auch Truppen- 
gattungen verwendet er "glossierende Synonymie",69 d.h. er 
benutzt diese Figur nur ungefähr - er stellt nicht die rus- 
sische Übersetzung neben den polnischen Titel, sondern setzt 
ein Synonym im engeren oder weiteren Sinne daneben - so fin- 
den wir häufig "getmany" mit "pervosovetniki" zusammenge- 
stellt, der Kanzler Jan Zamoyski, Krongroßhetman, wird ein- 
geführt mit den Worten "ustroit pana kanclera, velikogo get- 
mana polbskogo" 54/18, "rochmisty" finden wir oft neben 
"voinskie ljudi1', womit wohl das freiwillige Kriegsvolk ge- 
meint ist (י Volontäre י *^), das wohl - ähnlich wie die Rott- 
meister - eine freiere Position innehatten, als z.B. die 
"gajduki", die oft in einer Reihe stehen mit den "gradoemcy". 
Dies ist wohl im Sinne einer Tätigkeitsbeschreibung der Mgaj- 
duki"gemeint - die Pleskauer erlebten diese Fußtruppe ja nur 
als Hauptpotential zur Erstürmung ihrer Stadt. Folgende Text- 
stelle 8011 die beschriebene Technik des Pleskauer Autors 
demonstrieren:
64/25 "Togda že litovskij когоіь Stepan sed na svoem gordeli- 

vom korolevskom meste, getmany ze svoja i velikija_ga- 
nj i vsja svoja gervosovetniki, i vse rochmisty i vse

i gradoemcj i gajduky na obed к sebe 
paki vsech sózva."
 und er rief seine Hetmane und große Herren und ,.•.י
seine Ratgeber, alle Rottmeister und Volontäre, seine 
Sturmtruppen und die Heiducken zu sich zum Essen zu- 
sammen.1

־ ו 85 -

69) Lausberg, Handbuch II, S. 823, ders■. Elemente, § 284: 
"Die •glossierende Synonymie1 ist die (...) Erläuterung 
(...) eines 1dunklen1 (...) Ausdrucks durch einen *kla- 
reren1 Ausdruck. Der zu erläuternde Ausdruck kann sein
1. ein Tropus, ..., 2. ein Fremdwort (...), das durch 
das ▼erbum proprium ... erläutert wird."

70) In der russ. Übersetzung von R. Heidensteine "Rerum po- 
Іопісвгит ..." (s.o. Textgeschichte - Konzeption - Kon- 
struktion, Anm. 73) wird oft von 1volontery gesprochen.
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Im Gegensatz zum Verfasser der K-pler Erzählung läßt der 
Pleskauer Autor nur wenige polnische Titel unübersetzt. Die- 
se tauchen nur einmal (S. 54) auf, wenn der Autor berichtet, 
welcher Würdenträger welchen Truppenteil erhält. Für das 
russische Ohr sind dies sicher exotisch klingende Titel, der 
Leser weiß ohnehin, daß hier nur die höchsten polnischen und 
litauischen Würdenträger genannt werden: "kuchmist", "mor- 
šcalok velikij litovskij", "starosta"
Von viel größerem Interesse sind für uns solche Begriffe, die 
vom Autor nicht aus Stilisierungsgründen verwandt werden, 
sondern die unbeabsichtigt in den Text eingeflossen zu sein 
scheinen, also Lehnwörter darstellen.

"basnja" - *Turm, Wehrturmי
v72/22 "S Pochvalbskogo roskatu, iz velikie piscali iz Barsa 

udariša po Svinskoj bašni i ne pogrešisa; togda mno- 
žestvo voinskich ljudej litovskija sily v bašni pri- 
biša."
,Vom Pochval'skij-Bollwerk/Wall schossen sie auf den 
Schweineturm, und zwar mit dem "Bars" (• Schneeleo- 
pard), und sie trafen - viele Litauer fanden damals 
dort ihren Tod.'

71) "kuchmist" - poln. "kuchmistrz", einer der höchsten 
Hofbeamten am poln. (bzw. auch am litauischen) Hof. 
Vertrauensstellung wie etwa die des Mundschenks an 
deutschen Höfen, s. Z. Gloger: Encyklopedja Staro- 
polska. Тот 3. Warszawa 1902, S. 110 - 111. Słownik III, 
I960 - 62, S. 435.
"morščalok velikij litovskij" - poln. "marszałek", 
einer der höchsten Hofbeamten - vielleicht dem Haus- 
hofmeister an deutschen Höfen vergleichbar, s. Słownik 
staropolski. Тот 4. Wrocław - Aarszawa - Kraków 1963- 
1965. S. 163.
"starosta" - poln. "starosta"» höchster Verwaltungsbe- 
amter zunächst in Groß-, Kleinpolen und im Pomorze, 
später der Starosteien. Als höchster Militär stand ihm 
ursprünglich der Wojewoda gegenüber bzw. zur Seite, 
s. Z. Gloger: Encyklopedja staropolska illustrowana.
Tom 4. Warszawa 1903. S. 271 - 273•
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Srezn. : erwähnt es nicht
Vasmer REW I, 66: benennt die 1* Plesk. Chronik. (Wir konn-

ten dort allerdings - auf den S. 107 bis 
Schluß - nur einige Belege von "tjurm" fin- 
den•) Uber "bašnja" aus "basta" aus poln• 
"baszta" aus dt. "Bastei" bzw. ital• "ba- 
stia" - s.o.

SobikA 187 : findet es erstmals 1592 - 93•
Damerau* 65 : findet "basnja" bei Kurbskij bezeugt•

Wie "basta" im K-pler, so ist "baenja" im Pleskauer Text 
mit 27 Belegen einer der am häufigsten gebrauchten kriegs- 
terminologischen Begriffe.

"delo" - ,(schwere) Waffen; Geschütz, Kanone״

Ліе in der K-pler Erzählung ist auch hier "delo" in der Re- 
gel allgemein als 'Sache' gebraucht. Doch der folgende Satz 
deutet auf polnisch beeinflußten Gebrauch im Sinne von 
'(schwerere) Waffen', ״Geschütz ,״ ״ Kanone״:

 -gradoemnym ze delom ni s koim ko gradu ne smēja ן•••” 95/6
še i približitisja, ..."
'..., mit den Geschützen, die bei der Eroberung von 
Festungen/Stadten eingesetzt wurden, wagte er nicht, 
näher an die Stadt heranzurücken, ...'

"roskat" - 'Umwallung, Bollwerk'
72/22 "S Pochvalbskogo roskatu, iz velikie piscali iz Barsa 

udariša ..."
*Vom Pochval'skij-Bollwerk/Wall schossen sie ..., und 
zwar aus der großen Feldschlange, dem 'Schneeleopard•••*

"roskat/raskat" ist in keinem altruss. Wörterbuch zu finden. 
In dieser Bedeutung erwähnt es Dal' (Tolkovyj slovaf■ III, 
1593), bei Pavlovskij finden wir es in dieser Bedeutung, 
aber er vermerkt bereits "Kriegswesen, veraltet"(Russko- 
nemeckij slovaf* 1387)• Die Vorsilbe "ros-" könnte polnische

- 167 ־
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Entlehnung vermuten lassen, aber 1) begegnen wir dieser Va־
riante von "raz־" im Pleskauer Text auch sonst häufig genug,
2) ist in polnischen einschlägigen Wörterbüchern keine Spur
eines solchen Wortes zu finden. Die speziellen altpolnischen
Wörterbücher sind noch nicht bis zum Buchstaben "r" geführt.
In einem jüngeren Häufigkeitswörterbuch zur russischen Spra-

72che der zweiten Hälfte des 16• Jh.s' finden wir"roskat" ein 
Mal verzeichnet (unsere Belegstelle), die Variante "raskat" 
erscheint auch nur ein Mal (in: "Dokumenty iz istorii goro- 
dov El'ca i Voroneza"^) - vgl. "basnja" ist 88 Mal bezeugt. ̂

"zamok" - ’Festung, Burg’
v ׳4  7565/12 zamok Pskov za scitom vozmevefJ,..."

’..., die Festung Pleskau wollen wir erobern/in unsere 
Gewalt bringen,...’

65/1 sego že dni, gosudarju, v zamce Pskove večero-
75vati и tebe trebueve i zdravuem tebe ..."

noch heute, Herr, werden wir in der Festung 
Pleskau bei dir ein (abendliches) Festmahl halten und 
dich beglückwünschen...’

orezn. I, 929 : geht nicht auf "zamok" ein, verweist nur
kurz auf "zanrbknuti".

Vasmer REW I, 440 : setzt es für das 17. Jh. an: entlehnt
aus poln• "zamek" - ’Schloß, Feste’.

72) A. A. Gruzberg: Őastotnyj slovafr russkogo jazyka vtoroj 
poloviny 16 ־־ nacala 17 veka. Perii 1974.

73) Dokumenty iz istorii gorodov El'ca i Voroneza. In: G. N. 
Anpilogov. Novye dokumenty o Rossii konca 16 - nacala 
i? v. 0. 1־ 9 6 7.

74) "roskat" ̂- s. Gruzberg, S. 371, "raskat" s. Gruzberp; S. 
3 6 4, "bašnja" - s• Gruzberg S. 81.

75) "vozmeve" und "trebueve" - wir werden immer wieder Gele- 
genheit haben, auf solche Dualformen innerhalb wörtlicher 
Rede und in Briefen hinzuweisen. Nicht immer ist der 
Dual so berechtigt wie in diesen Zitaten - ’wir und du 
wollen ... erobern’, ’wir und du wollen ein Festmahl hal- 
ten’ - aber: "zdravuem tebe" - ’wir beglückwünschen dich’•
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SobikA 220 f. : findet das Wort in dieser Bedeutung be-
reits in Gesandtschaftsberichten der 
Jahre 1567 - 69.

Wir finden aber "zamok" noch in einer Spezialbedeutung, die 
in dem Sinne an dieser Stelle sicher erstmals auf russischen 
Boden schriftlich fixiert wird, nämlich in dem Sinne von 
*Zünd-Gewehrschloßי t An der entsprechenden Stelle geht es 
um die Höllenmaschine, die dem Pleskauer Stadtkommandanten 
aus dem litauischen Lager geschickt wird: ein Gefangener 
wird nach Pleskau entlassen und bekommt eine Schatulle mit, 
die er I. P. šujskij übergeben soll - es handele sich um die 
Wertsachen eines deutschen Offiziers - Hans Möller, die er 
zur Verwahrung schicke, da er bald in den Dienst des Zaren 
treten werde. Šujskij solle unbedingt allein das Kästchen 
öffnen, damit niemand sehe, was darin sei. Beim öffnen der 
Schatulle wird ein Mechanismus ausgelöst, der Funken schlägt, 
die entweder über Lunten oder aber direkt in das Schießpul- 
ver fallen, mit dem das Kästchen angefüllt ist (ca. ein 
Pud - mehr als 30 Pfund)

96/18 "..., zavodnenye ze zamki remenem privedeny к Іісіпькі 
larca, za nego že tokmo prinjatisja, zavedenym že 
samopalьпут zamkom ognenym vsem otpad, ognem zapaliti."
 -die gespannten (Zünd-) Schlösser waren am Ver ...י
schluß der Schatulle befestigt, man brauchte diese nur 
zu öffnen, dann würden die gespannten Gewehrschlösser 
(-hähne) gelöst und alles würde in die Luft fliegen.*

- ו89 -

76) In unserer Erzählung merken die Pleskauer die Absicht 
und körmén ohne Schaden diese mittelalterliche Bombe 
entschärfen. Polnischen Berichten nach ist die Bombe 
aber explodiert und hat einige Tote gefordert, auch 
Fürst Sujskij sei schwer verletzt gewesen und darauf- 
hin nicht wieder auf den Verteidigungswerken gesehen 
worden. Vgl. R. Heidenstein. Rerum Polonicarum, S. 250 ÎL  
Ähnlich auch z.B. Chronika litovskaja, S. 125.
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"samopał11 - *Art Gewehr*

96/15 "•..(on) v nem ze vidit ...: dvadcatb cetyre samopale 
zanarjažena na vse cetyre storony,..."
*..., er erblickte 24 Gewehre, nach allen vier Seiten 
hin ausgerichtet,... *

Diese Textstelle rechtfertigt auch die für "samopalbnyj za- 
mok" vorgeschlagene Übersetzung * Gewehr-/Zündschloß*.

Srezn. III, 251 : "samopal" - *piščalb s zamkom i ognivom*.
Srezn.s frühester Beleg datiert aus dem 
Jahre 1589 aus einer Beschreibung der 
Kriege Boris Godunovs mit den Schweden.

Sobik, 331 : bezieht sich auf den Beleg Srezn.s, also
1589 und übernimmt die Übersetzung aus 
Poln., in dem "samopał" seit 1584 belegt 
ist: "samo" und "pał" zu "palic" - *bren- 
nen, losbrennen, schießen.*

Unsere Belege in Verbindung mit dem (einzigen) bei Srezn. 
aufgeführten, der sich ja auch auf den NW bezieht, lassen 
auf eine regional und zeitlich begrenzte Verwendung dieses 
Begriffs schließen, der ganz bestimmt polnischen Ursprungs 
ist.

*ručnica" - *Feuerrohr, Büchse ״

88/4 "Umyslisa iz rucnic po nich streljati"
*Sie wollten mit ihren Büchsen/Flinten auf sie schießen*

(noch weitere fünf Belege und zwei mit "rucnicnyj" vorhanden)

Srezn. III, 200 : findet "rucnica" 1579 belegt (Quelle un-
klar, ist nicht aufgeschlüsselt).

Damerau, 85 : bringt eine Anzahl Belege aus der "Isto-
rija" herbei. Auch hier dürfte poln.
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"rucznica/rusznica" der Ausgangspunkt 
sein.

"риіька" - ,Gewehrkugel1

69/10 "streljati rucnymi риіькаті11 (einziger Beleg)

Sobik, ?I? : Sie als einzige erwähnt "риіька״- im Zusam-
menhang mit "pulja"• "риіька" sei von "pus- 
ka" abgeleitet, dieses von poln• "kulja"; 
in Anlehnung an "palitb" und ״puska" sei 
auf russ. Boden aus "kulja" "pulja" ent- 
standen• - Allerdings: ihr erster Beleg 
für "pulja" datiert 1710• Das würde bedeu- 
ten, daß die Ableitung ein Jahrhundert 
früher belegt ist als das Ableitungswort• 
Doch wird man sich bei solchen kriegsbe- 
dingten Wörtern das Eindringen in schrift- 
liehe Zeugnisse als von vielen Zufällen 
abhängig, nicht immer in der Chronologie 
ihres Eindringens oder Entstehens denken 
müssen•

"sanec" -,Schanze1
 jako ne ѵогьтет (Pskova), na vasej vole sotvorju ...י" 89/10

vám i iz šancev i ot zamka otvedu1.11
1 ... wenn wir Pleskau nicht erobern, dann werde ich 
euren Willen erfüllen und euch aus den Schanzen und 
von der Festung zurückziehen.1

Srezn. : nicht belegt.
Vasmer REW III, 372 : findet es zuerst in "Azovskoe vzjatbe"

aus poln• "szaniec", dies aus spätmhd• 
,schanze* - ,Reisigbündel, Faschine, Schan- 
ze1 •

Sobik, 362 : Erstbeleg - 1609•
Damerau, 88 : Erstbeleg - Kurbskijs Istorija.
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v דד"cosnok"'' - *Pallisadenzaun*

81/30 "Promeži ze obejuch kamennyja i drevjanyja steny vo
grade poveleša rov vykopati i postavisa v nem dubovyj 
ostryj çosnok, tako že i po vsemu prolomu i v bas- 
njach mnogocislenyj i ostryj cosnok izstaviv, ukre- 
pisa, ..."
*Zwischen der steinernen und der hölzernen Mauer be- 
fahlen sie, einen Graben auszuheben• Dahinein setz- 
ten sie einen angespitzten eichenen Pallisadenzaun.
Auch an der gesamten Bresche und in den Türmen bau- 
ten sie solche angespitzten Pallisadenzäune und si- 
cherten (so) die Stadt.

In der Schreibung "cesnok" heißt es heute *Knoblauch* 
(endbetont). Pavlovskij (Nemecko-russkij slovat, 1726) und 
Dal' (Tolkovyj slovai? IV, 599) nennen als Nebenbedeutung 
zu "cesnok" auch *Pfahl-, Pallisadenzaun*. Ebenfalls
Vasmer REW III, 330: nimmt etymologische Verwandtschaft zwi-

sehen "česnok" - *Knoblauch* und ״ces- 
nok" - *Pallisadenzaun* an, indem er 
es - nach Brückner - zu ”cesati" - 
*kämmen, pflücken, spalten* stellt. Die 
Bedeutung יPallisadenzaun1 ist sicher 
Entlehnung aus dem Poln.: "czosnek", 
vgl. auch ukr. "casnyk, cosn^k".

Die Schreibung in unserem Text weist darauf, daß unser "cos- 
nok" sicher anfangsbetont war, das macht die Entlehnung aus 
dem Poln., jedenfalls in der speziellen Bedeutung des *Pfahl- 
zauns*, noch wahrscheinlicher.
Sławski SE I, 125 : nennt nur *Knoblauch*.
Słownik XVI w j 8 : Bedeutung 2: ostrokół, palisada, zasieka*

allerdings mit einer Belegstelle aus
1597.

Brückner SE, 80 : Nebenbedeutung: ostrokół.

77) Die Variante: S. 154 - "cesnok"
7 8) Słownik polszczyzny XVI wieku. Тот 4. Wrocław - ffarsza- 

wa - Kraków. 1969• S. 2 3 6.
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"kozdyj" - ’jeder1
_Damerau, 72 bezeichnet "kozdyj" als Westrussismus. Bei uns 

dürften die Belege eher als Archaismus gelten. Denn während 
die von Damerau aus Kurbskijs Istorija zusammengestellten 
Belege bereits die jüngere Flexion haben ("koždoe, koždomu, 
kozdom" usw. ), zeigen unsere Belege ausnahmslos die Flexions-־ 
formen von "къ-״ ("kiizdo, koegozdo, koemuzdo" usw.).

"iznailepsi.j" - *der allerbeste*
52/22 "Tako ze i pribliznye ego iznailepśie getmany sice- 

vaja že emu glagolachu: ..."
*So sprachen denn seine nächsten und allerliebsten 
Hetmane folgendes zu ihm: . ..*

poln. "najlepszy".
Allerdings dürften wir es hier nicht mit einer Entlehnung, 
sondern mit einem Polonismus zur Stilisierung, zur Erzeugung 
von Lokalkolorit zu tun haben.

Bei den Entlehnungen im Pleskauer Text handelt es sich fast 
ausschließlich um Begriffe der Kriegsterminologie. Die lange 
Auseinandersetzung mit Polen im Rahmen des Livländischen 
Krieges hatte zur Übernahme vieler Termini technici aus dem 
Poln. geführt - diese Tatsache spiegelt unser Text ganz be- 
sonders deutlich. Allerdings begegnen fast alle Lehnwörter 
unseres Textes in Kurbskijs" "Istorija knjazja velikago 
moskovskago", die einige Jahre vor der Pleskauer Erzählung 
abgeschlossen wurde (um 1580^). Die in der Pleskauer Er- 
Zahlung erscheinenden Lehnwörter sind zum großen Teil wie-

CT)der gesunken bzw. wurden von russ. Bezeichnungen verdrängt.

79) Damerau, Russisches, S. 10: 1576 - 78; Boretzky. Tempus- 
gebrauch, S. 12: 1577 83 ־.

80) "guf" des K-pler Textes verechwand bald wiedervaus dem 
Russ., "delo" als *Geschütz* spieļte neben "puska" und 
"narjad" immer eine Nebenrolle; "sanec" hat sich viel- 
leicht wegen seiner speziellen technischen Bedeutung 
halten können.
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Das Wortmaterial der Pleskauer Erzählung erlaubt keine 
weiterreichenden Schlüsse bezüglich des Autors, des Ent- 
stehungsortes (Pleskau oder Moskau)• Die vorgestellten Le- 
xeme sind zwar beinahe ausnahmslos aus dem oder über das 
Polnische in unseren Text gelangt, doch da es sich meist 
um militärische Spezialbegriffe handelt, weist diese große 
Zahl polnischer Entlehnungen nicht so sehr auf einen im 
Grenzgebiet, etwa auf weißruss. Boden, lebenden Autor, son- 
dern auf einen Kriegsmann, der diese Terminologie beherrschte 
wie sie wohl jeder Kriegsmann, wo er auch immer herkam, 
kannte. Eindeutige lexikalische Hinweise auf das benachbar-Q ך
te Weißruss. ließen sich nicht nachweisen.

81) Die nordgroßruss• und die Ubergangsmundarten sind lexi- 
kalisch viel schwerer nachzuweisen als die südgroßruss• 
Mundart - daher wären weißruss. lexikalische Einflüsse 
von besonderer Wichtigkeit für uns - im K-pler Text fan- 
den wir ja einige recht sichere Hinweise, 
vgl. Öernjch, Istor. grammatika, S. 45.
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־ י95 ־

Das vorgelegte Material über verschiedene Erscheinungen auf 
den Gebieten der Phonetik und der Morphologie im Rahmen un- 
serer beiden Texte hat erkennen lassen, wie sich die der 
Literatur verpflichtete russische Schriftsprache im Laufe 
eines Jh.8 - vom Ende des 15• bis zum Ende de8 16• Jh.s - 
der Umgangssprache angenähert hat. Wir dürfen natürlich 
beide Texte nicht als repräsentativ für ihre Zeit betrach- 
ten. Dennoch scheint mir, daß wir die Texte einander gegen- 
überstellen dürfen. Denn beide Autoren sind nachweislich 
bemüht, ihre Erzählungen in die (altruss.) literarische Tra- 
dition zu stellen, indem sie umgangssprachliche Elemente zu 
eliminieren versuchen ־ dies ist am deutlichsten (weil für 
den Autor am besten kontrollierbar) im Bereich der Präteri- 
taltempora: beide Autoren verwenden fast ausschließlich 
(über 95 v.Hd•) Imperfekt und Aorist. Dieser archaisierende 
Grundzug ist charakteristisch für den K-pler Text im Ganzen.
Im Pleskauer Text allerdings stehen der bewußten Wahl archai- 
scher Verbformen viele umgangssprachliche Erscheinungen ge- 
genüber, die der Autor sicher unbewußt hat in den Text ein- 
fließen lassen• Diese sind aber so häufig, daß man geneigt 
ist anzunehmen, daß für den Pleskauer Autor nicht konsequen- 
te ksl. Schreibung bzw. Pormenbildung die angestrebte Archai- 
sierung ausmacht, sondern dazu relativ häufiges Auftreten 
ksl. Lautungen und Formen (mehr als die Hälfte aller Fälle) 
genügt. Zu den häufigsten umgangssprachlichen Erscheinungen 
im Pleskauer Text gehören Polnoglasie, häufige Aufgabe der 
Palatalisation auf Grund der Flexionsendungen (־e, -ech, -i 
usw.), fast ausschließlich Schreibung von -gi-, -ki-, -chi- 
statt ksl. -gy-, -ky-, -chy- (so im K-pler Text), "roz-" 
neben "raz-% starke Assimilation der Präpositionen ("brat 
z bratomn), Dissimilation (nch korolju"), Wiederholung der 
Präposition ( " в korolem в Stepanom"). Auf dem Gebiet der 
Morphologie sind die Unterschiede zwischen beiden Texten 
nicht во auffällig. Bei sorgfältigem Vergleich zeigt sich, 
daß eich die pronominale Adjektiv-Flexion im Pleskauer Text 
bereits stark der heutigen Flexion genähert hat - Gen.8g.maek.

4. Zusammenfassung
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ntr. hat bereits in 60 v.Hd. aller Belege die Endung -ogo 
(manchmal sogar -ovo) anstelle von ksl• -ago (so ausnahmslos 
in der K-pler Erzählung Im Gen.8g•Nom•Akk•pl•fern• finden wir 
in fast 50 v.Hd. aller Fälle Formen, die auf den heutigen 
Lautstand hindeuten oder diesen sogar schon zeigen: Sing.
-ye oder heutiges -oj/-ej, im Plur. heutiges -ye; der K-pler 
kennt auch hier ausschließlich die ksl. Lautung -yja. Im Rah- 
men der Substantiv-Flexion fällt im Pleskauer Text das Vor- 
dringen der Endung -u (besonders Gen.sg., aber auch Lok.sg.) 
innerhalb der o-Stämme auf.
In beiden Texten waren west-, nordwest- bis weißruss. Einflüs- 
se feststellbar: der Pleskauer Text hatte stärker Schreibung 
-i- für altes -e-, stärker auch Verwechslung von -0- und -u- 
vor Konsonant ("nougorodckij", "v Svinych vorot" statt "u 
Svinych vorot" u.a.); häufiger ist im K-pler Text Verweche- 
lung von —s— und -s- zu beobachten ("pesca* - "pesca").
Auf lexikalischem Gebiet finden wir eine Reihe westlicher 
Entlehnungen und Einflüsse. Während sich diese in der Pies- 
kauer Erzählung auf Kriegsgerät beschränkten, stießen wir 
in der K-pler Erzählung auch auf Wörter, die weißruss. Ein- 
fluß signalisieren ("izrada" - 1Verrat1, "pucma" - *Büschel1, 
evt. "inaksyj" statt "inafty", möglicherweise "nepriemnyj", 
"meži" für "meždu").
Unsere Beobachtungen an der K-pler Erzählung bringen uns in der 
Frage nach Autorschaft oder Übersetzer nicht weiter.
Aber auch bezüglich des Pleskauer Textes sind unsere Beobach-
tungen nicht besonders aussagekräftig - zwar sind einige spe-
zielle Züge der Pleskauer Sprache unverkennbar, andere typi-
sehe Erscheinungen fehlen völlig. Bei der Toleranz des Autors
der Umgangssprache gegenüber würde man auch mehr Pleskauer
Regionalismen erwarten. Da wir es mit einer Abschrift zu tun
haben und nicht mit dem Original, könnte man auch mit sprach-02licher Glättung durch einen Moskauer Kopisten rechnen.

82) Vgl. Tichomirovs Vermutung (in: Recenzija, S. 350 f.),
daß wegen der promoskovitischen Grundhaltung der Erzählung 
der Autor vielleicht in Moskauer Kreisen zu suchen sei - 
obige Untersuchungen lassen die Vermutung zu, daß die Er- 
Zahlung wohl doch in Pleskau entstanden ist.
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D . ANMERKUNGEN ZUM STIL UNSERER TEXTE

Bei der Untersuchung der stilistischen Charakteristika 
unserer beiden Texte stellte sich heraus, daß eine syste- 
matische Darstellung ihrer stilistischen Eigenheiten zu 
umfangreich und in den Ergebnissen zu detailliert und zu 
weitführend ist, so daß selbst der Versuch einer äußerst 
komprimierten Darstellung den Rahmen unserer Arbeit epren- 
gen würde• Daher sollen die folgenden Anmerkungen nur dem 
Zweck dienen, eine annähernde Vorstellung von den Eigen- 
heiten der Texte zu geben und vielleicht, durch Beispiele 
gestützt, dem Lesenden Vergleiche mit Texten zu ermögli- 
chen, die ihm selbst bekannt sind•
Beide Texte unterscheiden deutlich zwischen berichtenden 
Passagen und Abschnitten monologisch-reflektierender Rede 
vorwiegend geistlichen Inhalts (Monolog, Predigt, Prophe- 
zeiung, belehrende Briefe)•
Im Pleskauer Text scheiden wir in anderem Zusammenhang 
(Verb) noch zwischen allgemein berichtenden und kampf- 
schildernden Teilen; da der Unterschied aber im wesentli- 
chen im Gebrauch der verbalen Formen liegt, können wir uns 
diese Unterscheidung hier ersparen. Das gleiche gilt für 
eine Scheidung zwischen profanen (z.B. Briefwechsel zwi- 
sehen Stephan Báthory und seinen Würdenträgern) und be- 
lehrenden Briefen (Brief der Pleskauer an den polnischen 
König S.) sowie Abschnitten geistlicher Ausrichtung. Wir 
können die profanen Briefe den berichtenden Passagen zu- 
ordnen, weil sie sich von diesen allein dadurch unter- 
scheiden, daß der Autor - um Authentizität zu suggerieren - 
statt der überall wuchernden partizipialen Konstruktio- 
nen in den Briefen dem Verb.fin. den Vorzug gibt.*

־ 197 ־

1) In welch vielfältiger Weise der Pleskauer Autor die ver- 
schiedenen verbalen Kategorien stilistisch differenziert, 
wird eich *eigen, wenn wir uns näher ■it dem Verb be- 
schäftigen.
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Im folgenden wollen wir versuchen, ohne große formale
Scheidung zwischen den berichtenden und stärker geistlich
orientierten Passagen die Verhältnisse zu schildern.
Es sei ganz allgemein vorausgeschickt, daß Abschnitte sa-
kralen Inhalts rhetorisch viel stärker geformt sind als
der übrige Text. Für den K-pler Text bedeutet dies, daß

2Figuren der Wortfolge im Vordergrund stehen, wohingegen
in der Pleskauer Erzählung die Konzentration besondersxaffektischer Mittel^ die "figurae per ordinem" zurück- 
drängt, wenngleich die Anapher auch dort eine unüberseh- 
bare Rolle spielt.

Satzbau
Die allgemein berichtenden und die kampfschildernden Ab- 
schnitte der K-pler Erzählung sind auf Informationsvermitt- 
lung ausgerichtet. Die Sätze gliedern sich in der Regel 
in einen oder zwei partizipiale Teile und einen Hauptteil 
mit Verb.fin• Dabei ist die Rangordnung, die Wertigkeit der 
Handlungen durch die Verbform - Part . = Nebenhandlung, Verb. 
fin. s Haupthandlung - ausgedrückt. Das Part. prät. erscheint, 
fast immer vor, das Part. präs. fast immer hinter dem Verb. 
fin. Oft sind die Partizipien ohne Ergänzung, dann haben 
sie rein adverbiale Funktion. Meist stehen sie aber mit 
Erweiterungen; sie behalten dann immer eine e n g e  Bindung an 
die Haupthandlung, der sie logisch untergeordnet sind, so daß 
wir sie, auch wenn sie einmal etwas umfangreicher sind, 
stets als Partizipien in Funktion von erweiterten Adv.־

2) "figurae per ordinem": Lausberg. Handbuch I, S. 355 - 74. 
Insbesondere Isokolon/Parallelismus, seltener Chiasmus; 
darüberhinaus auch Anastrophe und Exclamatio, die sich 
jedoch meist in das formale Gerüst des Kontextes fügen.

 .figurae sententiae": Lausberg. Handbuch I, 375 - 81״ (3
Insbesondere rhetorische und ironische Frage, Apostrophe, 
Exclamatio sowie häufiger Gebrauch von Zitaten.
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Partizipien an8prechen können. Hier die drei wichtigsten 
Satztypen:

1 ) Einf acher_Sa.tz :
65/26 "I be strasno videti oboich derzosti i kreposti."

42a) Erweit^_?^rt^graet^ (in Punktion einer adv. Bestimmung)
+ Hauptsatz (mit Verb,fin.):

64/18 HGreki ze, Y^sed iz grada, pobivachu vo rvech 
turky, ..."

2b) Hauptsatz (mit Verb.fin.)
+ erweit^ Part^graes^
rīn"PūnKīīōn"eInēr"adv. Bestimmung)

65/17 turky nacaśa strel.jati iz mnogych pušek v to
že mesto, tako i erez vsju позсь,
ņe_daju8če gražanom zadelj;vati togo mesta."

3) (in Punktion einer adv. Bestimmung)
+ Hauptsatz (mit Verb.fin.)

+ erweit. Part.£rae81
rīn"PūnIcīīōn"eīnēr“adv. Bestimmung)

60/22 ”Сеѳагь že, ѵгеть boljar,
poide po stenam grada,

ratnych, ..."

An diese drei häufigsten Satzvarianten des K-pler Textes ge- 
wöhnt man sich in einem solchen Maße, dieser Satzrhythmus 
geht einem 80 in Fleisch und Blut über, daß man ganz verwun- 
dert aufmerkt, wenn man einmal auf eine ganz andere Kombina- 
tion der Syntagmen stößt. Da die partizipialen Konstruktionen 
gesondert behandelt werden, sei eine der wenigen Abweichungen 
von obigen Schemata nur exemplarisch vorgestellt:
64/41 *Sija vaja eljsavse, сеѳагь i patriarch i vsi ljudie

abie vstenavse ot sredy serdca i ruce na nebo yozdvig- 
8e, glagolachu: ..."

־ 199 ־

4) Erweit. = erweitertes.
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Die drei einander gleichgeordneten, dem Hauptverb unter- 
geordneten (da vorzeitige Handlungen) Partizipien er- 
schweren in keiner Weise das Verständnis des Satzes bzw. 
des Satzgefüges•
Im Pleskauer Text ist ein so klares und durchgängiges 
System von Satztypen nicht erkennbar• Zwar gibt es auch 
dort die obigen Typen, doch spielen sie eine untergeord- 
nete Rolle.Dem Pleskauer Text fehlt ein einheitliches 
Satzbild• Während die obige Anordnung der Satzabschnit- 
te als Hypotaxe bezeichnet werden kann - wobei die par- 
tizipialen Konstruktionen dem Hauptsatz mit dem Verb.fin. 
untergeordnet sind -, ist im Pleskauer Text überwie- 
gend Parataxe zu registrieren. Dadurch verwischen sich 
die inneren Beziehungen der Handlungen zueinander, das 
Verstehen wird stellenweise behindert, eine exakte Ana- 
lyse der Konstruktion ist manchmal unmöglich. Außerdem 
ist verschiedentlich die Aortsteilung so willkürlich, 
daß der übersetzungsversuch zur bloßen Interpretation 
wird.
59/3 11 Ot poludennyja strany bogochranimago grada Pskova 

dym temen: litovskaja sila na cernostb pskovskija 
belye kamennye tverdija steny predposlasja, eja 
že ni vsja litovskaja zemlja očerniti vozmože,..."
,Südlich der Stadt erhob sich schwarzer Rauch: 
das litauische Heer erschien wie ein schwarzer 
Schatten vor den weißen Mauern Pleskaus, die ganz 
Litauen nicht imstande wäre zu schwärzen.י

47/4 '1Po semu že razsmotritelbne bojarina svoego bogo- 
nadežnoe о otstojanii ot koroloja grada Pskovaсslovo slysit."
,Danach vernahm er die Rede seines Voevoden, die 
von Gottvertrauen zeugte - nämlich, daß Pleskau 
dem König sicher erfolgreich Widerstand leisten 
werde.י

5) In diesem Satz ist Hyperbaton zu beobachten - Lausberg, 
Handbuch I, §§ 716 - 18. Normale Wortfolge: "Po semu že 
razsmotritelbne svoego bojarina slovo о otstojanii 
Pskova ... slysit."
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Das folgende Beispiel zeigt eine parataktische Satzfolge, 
wie sie für den Pleskauer Text so typisch ist:
62/19 "Gosudarevy že bojare i voevody sija vsja litovs- 

kaja umyślenie nad gorodom videvse, tako že boga 
na pomošcb prizvav, i bogorodicu zastupnicu imuśсe 
i vsja svjatyja к bogu molebniki, tako že protivu 
ich v tom že mestet po boze, utverženbe tvorjasče.11
1Die herrscherlichen Bojaren ... hatten den Plan 
der Litauer erkannt und flehten Gott um seine Hil- 
fe an. Auch hatten sie in der Gottesmutter einen 
Beistand und in allen Heiligen einen Fürsprech bei 
Gott. Gegenüber jener Stelle (wo die Litauer ihre 
Schanzkörbe aufgezogen hatten) errichteten sie - 
mit Gottes Hilfe - (weitere) Befestigungen.י

Der Ubersetzungsversuch macht deutlich, wie sehr man an 
solchen Stellen auf eine Interpretation des so vage Aus- 
gedrückten ausweichen muß. Hierzu noch eine ähnliche Text- 
stelle, bei der wir auf eine Übersetzung verzichten wol- 
len:
75/21 "Tako že vo edino serdce vse bogorodicy milostb 

priemse, i seja pomoščiju vooruživsesja, jako 
edinimy usty bogorodicju na pomoščb prizyvajusče 
i vo edin glas kriknuvse % gosudarevy bojare i 
voevody, s nimi že i predpomjanutye cernecy i 
vse voinstvo rekušče: ..."

Die gegensätzliche Satzstruktur beider Texte wollen wir 
abschließend noch mit einer Satzfolge aus der K-pler Er- 
zählung demonstrieren,wobei eine Übersetzung überflüssig 
ist. Der Abschnitt ist wahllos aus dem Textcorpus her- 
ausgegriffen :
60/31 1'On ze, bezvernyj, ne tako pomyśl jase. No vo

vtoroj denb posla videti mertvyja svoja, i jako 
skatasa emu mnogo mertvych, vskore posla mnozi 
polki vzjati trupija svoja. Cesarb že zapoveda, 
da ne dajut ich ni kotoroju branbju,jako da 
ocietjat rvy i potoci. I tako vzjasa svoja trupy 
bezbranno i požgoša i."

־ 201 -
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2. Informationsgehalt der Texte
Eine gewisse Vorstellung vom unterschiedlichen Informa- 
tionsgehalt der Texte vermittelt die Tatsache, daß der 
Pleskauer Text bei fast doppeltem Umfang im Vergleich zur 
K-pler Erzählung etwa die gleiche Anzahl verbaler Formen 
aufweist (sogar etwas weniger als dieser). Geht man vom 
Verb als Kern einer Aussage aus, dann zeigt allein schon 
diese Gegenüberstellung, wieviel stärker die K-pler Er- 
Zahlung aussageorientiert ist als der Pleskauer Text• 
Redundanz gehört zum Wesen eines jeden literarischen 
Textes, doch mir scheint, daß im Pleskauer Text die Gren- 
ze, innerhalb welcher man noch von "ästhetischer Redun- 
danz"6 sprechen kann, häufig überschritten ist.
In beiden Texten treffen wir verschiedentlich auf viel- 
gliedrige Aufzählungen. Diese haben in der K-pler Er- 
zohlunp; zweifelsohne den Zweck, dem Leser die Komplexi- 
tat des Geschehens eindrucksvoll vor Augen zu führen.
59/43 "Turki ž paki, uslysavse zvon velij, pustiša sur- 

nyja i trubnyja Klasy i tumban tbmocislennych, 
i bystb seca velija preuzasna: ot pusecnago bo i 
piščalbnago stuku i ot zuku zvonnago i ot glasa 
Y9gļi i oboich ljudej i ot treskoty
oruzija: jako molnija bo blistachu ot oboich 
oruzija, takže i ot_ plača i rydanija gradckich 
ljudej i žen i detej ••• sovokupisa bo sja vopli 
i krycanija i plač i rydanija ljudej i stuk 
delbnyj i zvon klakolbnyj vo edin zuk, i bystb 
jako grom velij•"

־ 202 ־

6) Arnold, H. L. - Sinemus, V• (Hrsg.): Grundzüge der Lite- 
ratur- und Sprachwissenschaft. Bd. 1: Literaturwissen- 
schaft. München 41976. (dtv: Wissenschaftliche Reihe. 
4226)• S. 487• - Die Subjektivität einer derartigen Wer 
tung ist mir durchaus bewußt, doch hoffe ichf daß die wei 
teren Ausführungen Zweifel an der Gültigkeit dieser Fest- 
Stellung ausräumen werden•
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Diese Schilderung gibt den Schlachtenlärm in eindrucks- 
voller Weise wieder. Fast glaubt man zu spüren, daß der 
Autor vor allem vom ungewohnten Krachen der Schußwaffen 
besonders beeindruckt ist und dies dem Leser mitteilen 
möchte.
Auch im Pleskauer Text finden wir solche Schilderungen, 
innerhalb welcher die vielgliedrige Aufzählung dem Be- 
schriebenen korrespondiert, dieses gleichsam dokumen- 
tiert. Aber viel öfter begegnen uns dort Aufzählungen, 
wo diese suggestive Wirkung überhaupt nicht beabsichtigt 
gewesen sein kann•
46/34 "I vsjakim tscaniem tscascichsja za boga i za 

svoego gosudarja » i za ego gosudarevy deti, i 
za pravoslavnuju veru, i za svoja domy i zeny i 
deti umereti •••za Pskov grad ..."

tako že koždo u sobja bojarskich golov i ; .• • ״ 58/26
detej bojarskich, i golov streleckich i strelbcov 
potomu že i vsech posadckich pskovskich, narovckich 
strelbcov i vsech pskovič« po činu vsech rozčetav, 
postavisa."

Es handelt sich hierbei weder um kontextuell notwendige 
noch das Gesagte in irgendeiner Form dokumentierende 
Aufzählungen: es sind nämlich formelhafte Wendungen, wie 
sie in kürzerer oder längerer Form überall im Text auf- 
tauchen- Dem Autor geht es nicht darum, durch die Viel- 
zahl der aufgezählten Glieder dem Leser etwas Extremes 
anschaulich vorzuführen, sondern Aufzählungen dieser 
Art im Pleskauer Text sollen, indem sie sich so oft wie- 
derholen, den Leser von der konkreten Aussage des Textes 
weg- und auf die klanglichen und rhythmischen Eigenschaf- 
ten des Textes hinlenken.
Das Gesagte wird besonders deutlich, wenn wir als Bei- 
spiel zweigliedrige Aufzählungen heranziehen. Sondern 
wir einmal die Substantive für unseren Vergleich aus:
Im Pleskauer Text gibt es deren 164, in der K-pler Er- 
zählung 6?. Stellen wir einmal den doppelten Umfang der

־ 203 ־
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Pleskauer Erzählung in Rechnung (was angesichts der glei- 
chen Anzahl von Verbalformen in beiden Texten sicher nur 
bedingt gerechtfertigt ist), dann sind solche Aufzählungen 
im Pleskauer Text immer noch häufiger. Der Unterschied 
zwischen den Texten liegt in der Qualität dieser Aufzäh- 
lungen• Der Pleskauer Autor benutzt 64 Mal die Formel: 
"gosudarevy bojare i voevody; weitere 15 Mal verwendet 
er die gleiche, lediglich etwas verkürzte Formel: "boja- 
re i voevody"• 38 Mal finden sich entsprechende Wendun- 
gen wie "getmany i pervosovetniky", "gajduiki i gradoemcy", 
"vsemu činu i prictu" u.a. - völlig automatisierte For- 
mein also.
Natürlich gibt es ähnliche Aufzahlungen auch im K-pler 
Text, es soll nicht behauptet werden, daß derartige Be- 
nennungen jedes einzelne Mal dem Leser die Zusammensetzung 
der jeweiligen Gruppe ausdrücklich mitteilen sollen - so 
finden wir häufig " megistany i magistry", seltener "bol- 
jary i stratigy", selten auch "paši i mulli". Besonders 
bei der häufigen doppelten Benennung liegt die Vermutung 
nahe, daß hier auch klangliche Effekte bei der Wortwahl 
mitgewirkt haben können. Derartige zweigliedrige formel- 
hafte Aufzählungen finden sich im K-pler Text 19 Mal, d.h. 
weniger als ein Drittel; im Pleskauer Text machen diese 
dagegen weit mehr als zwei Drittel aus• Die verbleibenden 
zweigliedrigen Setzungen sind in beiden Texten von ahn- 
lieber aualität - selten wird wirklich Verschiedenes auf- 
gezählt, meist* handelt es sich um synonymische Setzungen, 
wodurch der so bezeichnete Gegenstand eine besondere Be- 
wertung erhält. Dies umso mehr, wenn jene Kombination 
selten oder einmalig ist.
So finden wir in der K-pler Erzählung z.B. "vladyko i 
carju" 68/46, "obysedsich ny zol i napastej" 69/22, 
"vedjachu chrabrosti i silu ego" 66/27, oruzija bo vsja 
i strely suetno padachu" 67/13, "bez vreda i bez pecali" 
64/41.
Beispiele aus der Pleskauer Erzählung:

־ 204 ־
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"so studom mnogim i sramom" 80/12 (noch zwei Mal), "strachom 
že i trepetom" 40/24, "radostb i blagovestie" 76/23, zašči- 
šcenija že i zatuly nikoeja" 67/4, ״železy i bronzami" 67/19•
Es wird deutlich, wie auch zwei ursprünglich nicht syno-
nyme Begriffe durch ihre Koordination zu einem Begriff zu-
sammenwachsen - sei es, daß sie semantisch Ähnliches benen- 

7nen, sei es, daß die Glieder der Aufzählung TeilaspekteQeines Ganzen darstellen. Es scheint uns bezeichnend zu 
sein, daß diese kunstvollere Form der zweigliedrigen Set- 
zung - im Gegensatz zu der formelhaft-schematischen dop- 
pelten Benennung von Personengruppen - in der K-pler Er- 
zählung einen so wichtigen Platz einnimmt, in der Pies- 
kauer Erzählung insgesamt gesehen aber nur eine unwesent- 
liehe Rolle spielt.
Das gleiche gilt für die anderen Formen der Worthäufung 
(Aufzählung von Verben, Adverbien, Epitheta, von drei-, 
vier- und mehrgliedrigen Aufzählungen) beinahe noch in 
verstärktem Maße: Formelhaftigkeit, die sich durch stän- 
dige Wiederholung und Variierung der gleichen Wortgrup- 
pen ausdrückt in der Pleskauer Erzählung, starker Anteil 
der individuellen, neu geschaffenen Aufzählungen im K-pler 
Text •
Redundanz durch Formelhaftigkeit als Grundzug des Pies- 
kauer Textes zeigt sich besonders deutlich bei Betrach-

־ 205 ־

7) Synonymie - Lausberg« Handbuch I, § 650 ff.
"so studom i gramom - der Übergang von vollkommener 
semantischer Deckung über die nur lockere Synonymie 
(semantische Unterschiede der koordinierten Begriffe) 
bis hin zur "Enumeratio" (s.u.) ist fließend.
Vgl• Lausberg. Handbuch I, § 651•

8) "Enumeratio" - Lausberg. Handbuch I, §§ 669-674.
"denb i Posčb boga molili11 PS 65/8 : "die Glieder
der Aufzählung sind die koordinierenden Teile eines
Ganzen", wobei die polare Ausdrucksweise (Einzelwort- 
Antithese - vgl. "sodetelju vseja tvari, vidimy.ja i 
nevidimv.ļa11 IČP 68/43) den - alles umfassenden - Ęx- 
tremfall darstellt : "Reduktion der Aufzählungsglie- 
der auf zwei gegensätzliche Glieder" - Lausberg. 
Handbuch I, § 672.
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tung der Epitheta« Das individuelle, aussagekräftige Epi-qtheton ist selten. Aufzählungen von Epitheta können wir 
im Pleskauer Text, wo diese beinahe fünf Mal so häufig 
sind wie im K-pler Text, vorwiegend als Epitheta ornan- 
tia ansprechen, die also für den Kontext keine relevante 
semantische Neuigkeits-Aussage enthalten.*^ So erhält 
"Pskov" meist ein Epitheton. Es erscheint in der Regel 
als "slavnyj (naš) grad Pskov", häufig treten hinzu 
"velikij", "bogochranimyj", " bogospasaemyj " und/oder 
,!(pre)imenityj״. Moskau ist bis auf eine Ausnahme "carst- 
vujuščij (slavnyj) grad Moskva". Der Zar wird 41 Mal ge- 
nannt, davon 17 Mal einfach "сагь" oder "gosudarb (naš)"
- 24 Mal aber "christoljubivyj/pravoslavnyj/blagovernyj 
gosudarb naš, сагь i velikij knjazb, Ivan Vasilbevic 
vsea Rusii (samoderzec)1'.** Dabei ist zu betonen, daß der- 
artig breitgefächerte Bezeichnungen nicht in speziell 
hagiographischen Abschnitten erscheinen - vielmehr mar- 
kiert das Auftreten dieser Apostrophierungen in allen 
Bereichen des Textes, daß das panegyrische Element im 
Fieskauer Text ein bestimmendes ist. Die Pleskauer Krie- 
ger werden meistens als "chrestbjanskoe/christoljubivoe/ 
pravoslavnoe voinstvo" bezeichnet. Für Formulierungen 
innerhalb der geistlich ausgerichteten Passagen werden 
wir weiter unten ein Beispiel vorführen.
Die Apostrophierung der feindlichen Seite ist viel mannig- 
faltiger. Aber in diesem Zusammenhang wird eines deut- 
lieh, was oben, in bezug auf den Zaren, auf Pleskau und 
die Pleskauer schon unausgesprochen anklang: Den Begriff

9) So finden wir in unseren Texten z.B. kaum Farbangaben
- im Pleskauer Text sind die Mauern Pleskaus weiß, vor 
welchen die litauischen Truppen schwarz erscheinen
(59/4), schwarz sind die Kleidung und Waffen(?) 
der ״*Streiter Christi^ (74/27), vergoldet das Gewand 
auf einer Ikone ("zlacenyj dospech"- 85/20). - Im 
K-pler Text: über К-pel geht ein Regen nieder, die 
Tropfen "aki slezy, kapli velicy ... cerleny'475/22).

10) Lausberg, Elemente, § 310/2.
11) s. 35/9 - erste Textseite - wo als adjektivische Epi- 

theta "blagovernyj i christoljubivyj" fungieren.
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"Epitheton ornans" müssen wir hier weiter fassen - das ste-
hende Beiwort ist nicht dem Wortkörper nach dasselbe, son-
dern sinngemäß dasselbe, also Synonymon im weitesten Sinne:
die individuelle Bedeutung des Attributs, das beispiels-
weise zu "сагь" tritt, schwindet und wird so auf eine all-
gemein glorifizierende Bedeutung hin verschoben.
Das gleiche beobachten wir bei der Benennung Stephan Båtho-
rys : "gordyj/vsegordelivyj/vysokogordelivyj/mnogogordelivyj/
velechvalbnyj/bezboznyj litovskij когоіь". "Litovskij" er-
scheint dabei beinahe regelmäßig und wird somit zur Inkar-
nation all der anderen genannten Epitheta, zu deren Synonym,
so daß "litovskij" nicht mehr als geographischer Begriff
zu verstehen ist, sondern semantisch alle Schattierungen
von "gordyj" einbezieht• Darüber hinaus inhäriert "litov-
skij" noch ein weiteres Wortfeld, das mit "ljutyj, lukavyj"

12und auch"ljuterskij" zu beschreiben ist. Diese Epitheta 
finden sich seltener bei "когоіь" selbst, sondern vielmehr 
bei Zuständen und Handlungen, die sich auf ihn beziehen:
"simi ze slovesy lukavymi" 45/35, aber auch "lukavyj li- 
tovskij korolb" 61/12, "zloumysleno ze i ljute lukavo к

12) "1juterskij" - Damerau. Russisches, S. 74, weist
"Ijutorskij" in Kurbskijs "Istorija" nach, er hält es 
für eine Ableitung von "ljutor" - 'Anhänger von Lu- 
thers Lehre1, ähnlich Sobik» Beziehungen, S. 265,
Wir haben hier die Lautung "ljuterskij", was buch- 
stäblich der polnischen Lautung 1,!uterski" entspricht. 
Ich halte die Ableitung von "ljutor" - 1Lutheraner1 
für irrelevant. Wie gerade aus dem Pleskauer Text 
klar wird, konnte wohl "ljutor" und die Ableitungen 
nur so populär werden, weil es sich lautlich so eng 
an "ljutyj" anlehnte - vgl. Vasmer, REW II, S. 79. 
Daß hier das Religiöse nicht im Vordergrund steht, 
zeigt sich auch daran, daß gerade Stephan Báthory 
als Katholik sowie der Vertreter des Papstes, der 
"protopop Antonej" (Possevino) 91/13 als "Ijuter- 
skij" bezeichnet werden. Ein paar Zeilen später 
heißt es: 11 Antonej že Ichnilatovo lukavstvo i vse 
jako zbojlivyja lisicy lestb v sebe vospriemlet ..."
91/29.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



gorodu približšesja" 61/33♦ "ljutyi toj varvar, litovskij 
кгаіь*^ Stepan" 42/11.
Für die Litauer allgemein - vor allem "litovskie", "-oe 
vojsko" und "getmany" - finden sich neben den Epitheta 
mit dem Stamm "gord-" ebenfalls oft "lukavyj", "ljutyj", 
"vele-/mnogopochvalbnyj","gordonapornyj","sverepyj" und 
"zlouserdyj"; auch"bezumnyj", "glupyj".
Abschließend soll ein kurzer Abschnitt aus der Pleskauer 
Erzählung demonstrieren, wie sehr der Autor stellenweise 
die Vermittlung von Information zugunsten rational kaum 
noch faßbarer Aneinanderreihungen und ihrer suggestiven 
Wirkung vernachlässigt. Es handelt sich um die angekün- 
digte Belegstelle aus einem geistlich orientierten Ab- 
schnitt, wo das Element der Emotionalisierung immer beson- 
ders stark hervortritt. Es muß aber betont werden, daß 
wir es bei diesem Abschnitt keineswegs mit dem extrem- 
sten Fall zu tun haben (vgl. z.B. die viel umfangreiche- 
re, noch viel weniger durchschaubare Passage 96/2 - 23)•

PS "Sie že vidiv, ftosudarevy bojare i voevody i vesb 
7 8 / 12 ja£e о christe osvjascennyj sobor i vse pravoslav- 

nye chrestbjane, mūži i ženy i svoimi cady, neiz- 
recennoe i neskazannoe miloserdie presvjatyja i 
prebožestvennyja, živonačalbnyja i nerazdelimyja 
troica i molitvami i moleniem nadeznyja našeja 
chrestbjanskija zastupnicy, vozbrannoj voevode, 
istinnyja bogorodicy i prisnodevy Marija i svja- 
tych velikich сjudotvorcov, vsea svjatyja ruskija 
zemlja zastupnikov, naipače velikogo svetilbnika 
i nastojaščee imenitomu grādu Pskovu istinnago

13) "kralb - korolb" - sie erscheinen im Verhältnis 
21 : 93 • Eine semantische oder stilistische 
Differenzierung ist nicht erkennbar ־ nur sechs 
Belege für "kralb" befinden sich in schmeicheln- 
den Anreden seiner Würdenträger. Für die freie 
Variabilität vgl.: "Takože i getmanj^ne mogosa 
svoemu kralju javitisja, za nastojasciju к nim 
sramotu Г~га mnogoe ich к korol.lu pochvalenbe. " 
80/15.
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zastupnika, blagovernago, velikago knjazja Gavrila 
Vsevoloda, s nim že i knjazja Domanta i Mikulu, iže 
Christa radi urodivago, i vsech svjatych miloserdie, 
neizrecennyja radosti ì§Pg1g|l||Ìg i velikoe blago- 
darenbe vsech bogu vozdasa."

Die Konstruktion ist ganz einfach,wird nur durch die Auf- 
Zahlungen und Verschachtelungen undurchschaubar:

,Als die herrscherlichen Bojaren und ... die Barm- 
herzigkeit der ... unteilbaren Dreifaltigkeit (er- 
kannten), sowie die aus Gebeten ... (bestehende) 
Barmherzigkeit der ... Jungfrau Maria und aller 
Wundertäter der Rufe sowie der ..., insbesondere 
des Fürsten Gabriel Vsevolod und . . da wurden sie 
von unaussprechlicher Freude erfüllt, und alle dank- 
ten Gott von ganzem Herzen.1

Hatten wir also in bezug auf die Aufzählungen (und damit 
verbundener vielgliedriger Benennung von Personengrup- 
pen) feststellen können, daß sich der Pleskauer Text 
durch seine Formelhaftigkeit vom K-pler abhebt, so ver- 
stärkt sich dieser Eindruck noch, wenn wir uns dem Epi- 
theton im K-pler Text zuwenden.
Ist das Epitheton im Pleskauer Text unbedingt als pleo- 
nastisch einzustufen, so sind die Epitheta in der K-pler 
Erzählung in den meisten Fällen "für die semantisch-syn- 
taktische Vollständigkeit der Aussage strikte notwendig"}^ 
Es seien nur einige Beispiele wahllos herausgegriffen: 
"pogybelb konecnaja uze be postigla grad" 72/35, "srazi 
emo desnoe pleco" 72/28, "poloe mesto" 7 2/1 0 , "v veliku- 
.ju сегкоѵь" (= Hagia Sophia) 73/10, "t.jazkim i zveroobraz- 
пут rveniem" 74/1. Ohne eine genaue Zählung durchgeführt 
zu haben, glauben wir nach sorgfältiger Prüfung sagen zu 
dürfen, daß in der Pleskauer Erzählung ungefähr 15 Mal so 
viele Adjektive/Epitheta verkommen wie im K-pler Text.
Ein Teil derselben ist auch im K-pler Text zur semanti-

- 209 ־

14) Lausberg, Elemente, § ЗЮ/1.
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sehen Vollständigkeit nicht notwendig ־ so etwa sind die 
Epitheta "velikyj" und "mnogyj" als emphatisierend anzuse- 
hen; damit haben sie aber eine gewisse semantische Funk- 
tion behaltenj so ist es sicher ein Unterschied, ob wir 
lesen:
74/19 ”ot mnogoKo truda iznemogachu1'

oder 1'ot truda iznemogachu",
72/6 "nacat delati baštu s userdiem velikim"

oder "načat delati baštu s userdiem"•
Betrachten wir uns die wichtigsten Personengruppen in der 
K-pler Erzählung, so wird der hier immer wieder hervorge- 
hobene Kontrast zwischen den Texten noch deutlicher: 
es sind dies ״greci", "frjazi/frjagove", turci/turkove", 
sowie "cesarb" und "saltan/Magumet״•
Die beiden ersten Personengruppen treten stets ohne Epi-
theton auf, ebenso die Türken; diese werden allerdings manch-
mal antonomastisch als "bezboznyj" und ähnlich bezeichnet.
Der Kaiser erhält einmal, in einer Rede des Patriarchen,
das Epitheton "svetlejsiļ  cesarju" (73/26) - sonst lesen
wir nur "cesarb". Allein dem Sultan Mehmed ist häufiger,
bei weitem nicht immer, ein Epitheton beigegeben - ent-
weder "bezboznyj", "beznravnyj", "zlovernyj", "okajannyj"
oder "lukavyj". Häufig bleibt der Eigenname bzw. Titel
einfach fort, und wir finden Mehmed nur als "bezvernyj"
oder gelegentlich als "okajannyj" bezeichnet - also in

15Gestalt der Antonomasie.
Während die Antonomasie charakteristisch für einen kon- 
zisen Stil ist, gilt die "Setzung mehrerer Epitheta zu 
einem Hauptwort als schwerfällig"(s.o. Anm. 14). Damit 
ist m.E. der Unterschied zwischen beiden Texten treffend 
beschrieben, wenngleich man hier bezüglich des Pleskauer

000Б071ו
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15) Lausberg, Handbuch, § 677 und zum folgenden § 678.
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Textes ja hervorheben muß, daß es sich dort nicht um eine 
ungewollte Schwerfälligkeit, sondern um eine bewußt ge- 
pflegte Manier handelt.
Es wäre möglich - und in vieler Hinsicht auch notwendig -, 
verschiedene Erscheinungen zu kommentieren, die den m.E. 
auffälligsten Stilzug der Pleskauer Erzählung - die redun- 
dante oder pleonastische Ausdrucksweise - bzw. umgekehrt 
die informationsorientierte Erzählweise des K-pler Autors 
weiter belegen. Doch scheint mir, daß die kommentierten 
Erscheinungen (Aufzählung und Epitheton) einen umfassen- 
den Eindruck vom unterschiedlichen Informationsgehalt 
beider Texte vermitteln.

3. Figurae per ordinem
Figuren, die auf der Wortstellung beruhen, sind in beiden 
Texten zwar (wenn auch in unterschiedlichem Maße) quan- 
titativ gut vertreten, doch handelt es sich im Grunde um 
eine einzige Figur, die in verschiedenen Variationen auf- 
tritt: das Isokolon.*̂
In den erzählenden und namentlich in den kampfschildern- 
den Bereichen finden wir das Isokolon besonders häufig, 
und zwar werden Handlungsketten bevorzugt parallel ge- 
staltet; da es sich zumeist um kurze Kola handelt, be- 
kommen die entsprechenden Passagen unwillkürlich rhyth- 
mische Qualität. Im K-pler Text ist diese Rhythmisierung 
der Sprache nur spürbar, jedenfalls nicht besonders her- 
vorgehoben. Im Pleskauer Text dagegen wird diese in jeder 
Hinsicht verstärkt - sei es durch Endreim (verbalen Reim) 
oder/und durch anaphorische Einleitung der Kola.

- 211 ־

16) Lausbejrg, Handbuch I, §§ 719-54.
Tn unseren Texten haben wir es vorwiegend mit.gelok- 
kertem Isokolon zu tun. (♦Klein-Parallelismusי - 
Elemente, §337/2: mehr oder minder genaue Entspre- 
chung der Reihenfolge.)
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KP 76/24 "(Mehmed) prised na pole и velikija cerkvi,/
sieze s konja/ i pad na zemlju licem/ - vzjat 
perstb/ i posypa glavu,/ blagodarjasce boga,/ 
i počjudivsja onomu velikomu zdanieju,/ tako 
rece : ..."

65/14 bbjachut izo mnogych pušek po tri dni /
i, jako utrudisa stenu,/ i udarisa iz bolbsie 
pusky,/ i spade kamenie mnogo./ V drugie uda- 
riša,/ i raspadesja steny velikoe mesto,/ no 
uže veceru nastavsu,/ turky пасаѳа streijati 
iz mnogych pušek v to že mesto,/ tako i erez 
vsju noščb,/ ne dajusče gražanom zadelyvati 
togo vsego mesta."

»Vir möchten hier anmerken, daß für die Beurteilung sol 
eher Textstellen, wie sie im K-pler Text allerdings 
nicht allzu häufig sind, stets das persönliche Empfin- 
den ausschlaggebend ist. Diese Tatsache bestätigt nur 
das zuvor Gesagte, daß nämlich die Rhythmisierung der 
Sprache nur angedeutet ist.
Beispiele aus dem Fieskauer Text:
62/30 "Molebnaja že mnogaja к bogu i bogorodicy pesa 

i tako to mesto krestom paradisa 
i svjatoju vodoju okropisa.
Tako že i gosudarevy bojare i voevody krestom

blagosloviša
i svjatoju vodoju okropisa 
i na podvig vooruzisa,...11

77/15 "Mužie s nimi že i ženy i na dostalbnuju litvu 
v Pokrovskuju basnju ustremisasja 
koegoždo s čim i как bog vrazumit: 
ovii že iz rucnic streljajusce, 
inii že kameniem litvu pobivajusce, 
ovii že ich gorjaščeju vodoju polivajusce, 
inii že ogni zažigajusce,na nich mečjušče, 
i vsjačeski i promysljajusçe.״

־ 212 ־
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Weitere Belegstellen können wir uns in diesem Zusammen- 
hag ersparen, da im Rahmen anderer Teiluntersuchungen 
gerade dieser Aspekt -■der gleichtönende Ausklang auf-17einanderfolgender Kola" ' - im Pleskauer Text immer wie- 
der eine Rolle spielen wird und wir daher an anderer 
Stelle hierher gehörige Beispiele vorführen werden, z.B. 
82/1, 77/4, 49/24, 52/27, 92/13, 38/13 u.a.
Im zweiten Beispiel tritt die Verwendung der Anapher 
klar in Erscheinung. Gerade diese Gegenüberstellung 
"ovii - inii", auch "elicy - elicy", gibt dem Pleskauer 
Autor immer wieder Anlaß zu reimenden Kolon-Folgen. Wie 
erkennbar ist, sind die Kpla im Pleskauer Text z.T. von 
unterschiedlicher Länge. Es stellt sich die Frage, ob 
man dann noch von "Isokolon" sprechen kann. Zumindest 
ist die Abfolge der syntaktischen Glieder gleich: 
(Subjekt) - Ergänzung(en) - Prädikat. Solcherart gelok- 
kerter Parallelismus ist in der Pleskauer Erzählung 
eine der häufigsteh Erscheinungen:

a) die Gleichheit der «Vortzahl der Kola 
ist nicht immer gewährleistet,

b) die Gleichheit des syntaktischen Auf- 
baus ist stets in jedem Kolon vorhanden,

c) die Kola haben oft gleichtönenden Aus- 
klang durch verbalen Reim.

Durch die beiden letzten Faktoren wird der Mangel, der im 
häufigen Fehlen der Gleichheit der Wortzahl besteht, aus- 
gewogen. Die vom Autor gern benutzte Anapher verleiht 
dem Isokolon noch zusätzliche Stringenz.
Wenden wir uns den Abschnitten geistlichen Inhalts zu,so 
stehen wir einer vollkommen anderen Situation gegenüber. 
Die Figuren, die auf einer bestimmten Wortfolge beruhen

־ 213 ־

17) Lausberg, Handbuch I, §§ 725-729 - das Homoeote-
leuton.
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und im Pleskauer Text innerhalb der erzählenden Abschnit- 
te ganze Partien dominieren, treten im geistlichen Be- 
reich ganz zurück, während sie in den religiös ausgerich- 
teten Passagen des K-pler Textes zum beherrschenden Auf- 
bauprinzip werden* Auch hier ist es die parallele Konstruk- 
tion, die die Aussagen strafft, aber oft nur den äußeren 
Rahmen für andere rhetorische Figuren (figurae sententiae) 
bildet.
Nicht im Pleskauer, jedoch im K-pler Text beobachten wir 
gelegentlich "Iteratio",^  d.h. die Wiederholung eines 
einzelî.en Portes. Sie stellt eine ungemein eindringliche 
Form der Anrufung bzw. des Ausrufs dar.
69/3 "Sogresichom bo, gospodi, sogresichom na nebo ..." 
69/19 "Posčadi, gospodi, poščadi»...11 
68/36 "Derzajte ubo, cada, derza.jte,...
Die Anrufungen sind meist in kurze, aus Imperativ und Cb- 
jekt bestehende Ausrufesätze gegliedert, etwa:
69/1 "•••, i priimi grešnoe naše molenie,/ i prikloni 

ucho tvoe/ i usl.yśi glagoly naša,..."
69/6 ozlobichom bo tvoju blagodatb

i razgnevachom tvoe božestvo, 
prestupa.jušče i popira.jusči tvoich zapovedej 
i ne poslusca.jusci tvoich povelenii."

69/20 "..., ne preda.j že nas vragom i supernikom vlady-
cestvija tvoego, 

i izbavi nas ot obstojanija dnešnjago i obysediich
ny zol i napastej;

־ 214 ־

18) Die Iteratio kann als Sonderform der Geminatio zuge- 
zählt werden; letztere bezeichnet speziell die Nieder- 
holung eines einzelnen Wortes, während erstere auch 
die Wiederholung von Wortgruppen beinhaltet. Zwischen 
die zu wiederholenden Wörter? *'ortgruppen kann ein 
trennendes Satzglied treten - diese Form finden wir 
in der K-pler Erzählung ausschließlich vor.
Lausberg, Handbuch I, §§ 616-618.
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svobodi po množestvu milosti tvoeja, 
i ігші nas po cjudesem tvoim, 
i daždb slavu imeni tvoemu,

da posramjata.ļa vrazi tvoi i 
da p08tyd.1ats.1a ot_ysjąkjJ§_8iļj i 

kregostb_ich da sokrusitsja. 
da razumejut, jako ty esi bog nas, ..."

In der zweit- und drittletzten Zeile erkennen wir Anklänge 
an Chiasmus, der im Pleskauer Text so gut wie nie begegnet. 
Allerdings ist er auch in der K־pler Erzählung selten anzu- 
treffen. In der folgenden Periode jedoch scheint Chiasmus 
ganz bewußt zur Auflockerung der parallel gebauten Folgen 
verwendet zu sein (K-pler Text):

75/26 n0, velika sila ..., о, koliko zia ...! 0, gore tobe,...f
ovogda pr081avl.ļaja i velicaja pace inych gradov,
ovogda mnogoobrazne i mnogokratne nakaza.ja

i nastavija.1a blagymi dely i
cjudesy preslavnymi,

ovogda že na vragy pobedami proslavl.1a.1a.
ne prestase bo 
i к spaseniju griz^vaja 
i žitejskim izobiliem utesa.ja,

по ukrasaja vsjacesky; 
takože i preneporocnaja mati Christa ...«

neizcetnymi darovanbmi pomilovase
i chranjaee vo vsja

vremena."
Es ist hier nicht der Platz, um diesen Abschnitt auf stili- 
stische Mittel hin zu untersuchen - Anapher, Wort- und End- 
reim (= verbal), Parallelismus, Chiasmus sind nur die auffäl- 
ligeten Erscheinungen. In ähnlicher Veiee kann ■an fast alle 
Prophezeiungen auf S. 77, fast alle Gebete und Anrufungen 
aufgliedern. Man hat das Gefühl, als habe der Autor in all 
diesen gebet&hnlichen Monologen intuitiv oder bewußt liturgische

19) durchgezogener Strich: Anklänge an Chiasmus,
unterbrochener " : Anklänge an Parallelismus.
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Hymnen nachgestaltet• Es ist gewiß nicht übertrieben, im 
Zusammenhang mit den Monologen im K-pler Text von einer 
kunstvollen Gestaltung zu sprechen•

4• Figurae sententiae
Neben den bereits angesprochenen Apostrophen sowie den an-

20gedeuteten Ausrufen , die sich weitgehend in die formale
Gestaltung der Monologe einfügen, finden wir im K-pler

21 ----  Text besonders häufig die Antithese vertreten;
״ י 69/11 ... choteniem ne chošču smerti gresniku,

no jako eže obratitisja i živu byti1: 
i раку: »ne priidoch pravednych prizvati, 

no gresnych na pokajanieי; 
ne chošceei bof vladyko, sozdanie

ruk tvoich pogubiti, 
niže blagovoliši о pogibeli celo-

vecestej, 
no choscesi vsem spastisja ..."

69/30 "No ubo eļiķo preže blagodatej i darov božiich i pre
cistyja bogomateri blagodejanii sgodobleni^bj

chom,
toļiķo пупе « grech radi našich, pomilovanija 
i scedrot boziich li§en£_b£chom."

Die Antithese ist auch im Pleskauer Text, namentlich in Mo- 
nologen und Abschnitten geistlichen Inhalts eine häufige 
Erscheinung•
72/7 "Obotura, v bezzakonnoj svoej eresi Д£ znaeši ego

(Gott), no prevoznesesja na Pskov gorod do nebesi,...

־ 216 ־

20) s.o. 75/26 "0, velika sila grechovnago zala,
o, koliko zia tvorit prestuplenie!
0, gore tobe, sedmocholmii,...11

"Sedmocholmyj11 « die Siebenhügelige « Konstantinopel 
Ausruf = "Exclamatio", s. Lausberg, Handbuch I, § 809•

21) Lausberg, Handbuch I, - Antitheton - §§ 787-807•
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Allerdings finden wir im Pleskauer Text antithetische 
Gedanken in der Regel nicht so pointiert formuliert, meist 
ist der Gegensatz verwässert, so daß er nicht zur Wirkung 
gelangt, z.B.
79/14 "Izvolim že za svjatuju veru i umereti i za pravo- 

slavnago gosudarja našego, carja i knjazja ..., i 
za ego deti, nasi gosudari.
A ne pomyslim v serdcych našich koeju mysliju ili 
bojaznestvom v rozmyślenie sja dati ili otčajati,...11
*Wir wollen für unseren hlg. Glauben und für unse- 
ren ... Herrscher und für seine ... Kinder sterben 
und nicht in Zweifel geraten oder gar verzweifeln.1

Eine große Rolle spielen im Pleskauer Text Sätze antithe- 
tischen Inhalts, der sich besonders darin äußert, daß sich 
in jedem Glied des Satzpaares das Glied einer Einzelwort-

#

ąntithese befindet. Nicht immer geschieht das in solch 
prägnanter Weise wie im folgenden Beispiel:

led tajanija otčajaniem nadeži ni edinomu ; •*•״ 58/7
vo Pskove kosnutisja,

י 1 *ognb ze blaĶodati christovy v§eg serdca
na podvig vozvari,..."

*Das Eis - das Sinkenlassen aller Hoffnung - 
berührte keinen (bedrohte keinen) in P., 
das Feuer aber - die Gnade Christi - bewirkte, 
daß alle auf heldenhaften Kampf brannten.1

Neben dem durch die Metaphern "led11 und "ognb" pointier- 
ten gedanklichen Gegensatz finden wir im ersten Glied 
des Satzpaares eine Einzelwortantithese vor, die wohl eher 
aus Gründen der effektvollen Formulierung Anwendung fand: 
"otcajaniem nadeži" -יVerzweiflung an der Hoffnung1. In 
dieser Funktion - der effektvoll-plastischen Formulierung - 
begegnet uns die Einzelwortantithese im Pleskauer Text 
fast hundertfach: "vkupe ubog i bogat" 71/44, "vižu i 
slysu" 60/19» "laskoju i grozuju" 81/9 und 81/13, "ne- 
moščb - krepostb" 76/24 (ähnlich 75/18), "silbnii - ne- 
moscnii" 79/4, "zivot - smertb" 90/6 u.v.a.

- 217 ־
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Im K-pler Text ist diese effektvolle Ausdrucksweise selten
anzutreffen: "soditelju vseja tvari, vidim.v.ia i nevidimy/ia1־
68/43 (s.o.), "vse obogate.iut i nikto že nisc budet"78/2,
"oruži.ļa ratna.ja sotvorjajut serpove11 78/4 u.a. Die hier
vorgestellten Belege sind alle den stark geistlich ausge-
richteten Monologen entnommen, insbesondere dem letzten,
der die Prophezeiungen enthält (Visio Danielis, Leo Sa-
piens, Methodios von Patara). Da es sich bei diesen umopdirekte oder indirekte Übersetzung handelt, ist davon 
auszugehen, daß der Autor unseres Textes die Einzelwort- 
antithesen in der - griechischen oder altrussischen - Vor- 
läge vorgefunden und übernommen hat.
Die Antithese, in Gestalt der Satz- als auch der Einzel- 
wortantithese, wird also in unseren beiden Texten voll- 
kommen verschieden gehandhabt.
Die Satzantithese findet in der K-pler Erzählung beina- 
he ausschließlich in den Monologen Anwendung, wo sie 
scharf pointiert ist und in oft paralleler Setzung nicht 
übersehen werden kann, die effektvoll-plastische Einzel- 
wortantithese hingegen kommt nur gelegentlich im Monolog 
vor. Daraus erhellt, daß der K-pler Autor zwar einen in- 
tellektuellen Gegensatz gern zugespitzt formuliert, daß 
er aber auf die emotionalisierende, der reinen Informa- 
tion nicht besonders dienliche Einzelwortantithese fast 
vollkommen verzichtet, wohingegen der Pleskauer Autor

־ 218 ־

22) Entweder ist die gesamte K-pler Erzählung die di- 
rekte Übersetzung eines griechischen Textes, dessen 
Autor an diesen Stellen andere Quellen ausgeschrie- 
ben hat, oder aber wir haben es mit einer original 
altrussischen Erzählung zu tun, deren Autor die 
Prophezeiungen bereits in altrussischer Übersetzung 
vorgefunden und in seine Erzählung übernommen hat, 
auf welchem Wege die Einzelwortantithese Eingang 
in unseren Text gefunden hat.
Ausführlicher zu dieser Problematik s. Kapitel В 1.1 
(Text ge schichte).
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auf die Herausarbeitung gedanklicher Gegensätze oft ver- 
zichtet, dafür aber die auf iünotion gerichtete Einzelwort- 
antithese forciert.
Eine große Rolle spielen in der Pleskauer Erzählung rheto- 
rische bzw. ironische Fragen, Wir treffen diese auch gele- 
gentlich im K-pler Text an, wo sie gemeinhin in den Gang 
der Ereignisse eingestreut sind - gleichsam als ein retar- 
dierendes Element, als wollte der Autor einen Augenblick 
innehalten, sich besinnen und in einem Stoßseufzer sich 
von den schrecklichen Erinnerungen befreien:
61/30 no čto močno be učiniti protiv takie siły?"
62/12 "I jakože predi pisachom: kyj jazyk možet ispove- 

dati ili izrešči tója bedy i strasti: ..."
71/27 "Padenie že oboich stran, a naipače rannych - kto

»

možet isčesti."
Im Rahmen eines Monologes finden wir einmal eine rhetorische 
Frage, und zwar am Schluß jenes Monologs, der sich an die 
Nachricht vom Tode Konstantins anschließt:
"?i kto о sem ne vosplačetsja ili ne vozrydaet ,•״•" 75/39
Auch diese Frage ist eher als ein Stoßseufzer, denn ein
Zeichen der Resignation und der Trauer zu verstehen. Kei-
neswegs trifft auf diese Fragen zu, was H. Lausberg über
die rhetorische Frage schreibt: "Die’rhetorische Frage’
(...) peitscht die Affekte (...) durch die Evidenz (...)

oxder Unnötigkeit der fragenden Formulierung auf." J
Viel eher trifft diese Definition auf rhetorische und ironische
Fragen zu, die uns im Pleskauer Text häufig entgegentreten:
PS "Ķto vozglagolet sily gospodnja, i(li) 

kto slysany sotvorit chvaly ego?"

־ 219 -

*2 3) Lausberg, Elemente, § 445/2.
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PS "Cto že tvoego urna, ßolbskij ķralļu,Qp/13 v V V ¥  V* ' cto ze tvoefto esce bezboznago sovetu,
knjazb_velikij litovskijי 

čto že tvoego domysłu, Stegane,
jako vētra gonisi
ili v morstej pucine putna choženija

videti chošceši, 
ili vysokoparna orla stezi sčitaeši?”

Diese Fragen ,peitschen die Affekte’, um mit Lausberg zu spre- 
chen: im ersten Block, gebildet durch drei Isokola, finden wir 
dreifache Anapher, den Schluß bildet - nach jeweils einem in 
allen drei Gliedern des Isokolons synonymen Begriff ("um11, 
"sovet", "domysl") - stets ein Vokativ. Im folgenden Block, 
bestehend aus ebenfalls drei - allerdings locker gefügten - 
Isokola, beobachten wir Endreim; Anapher in den beiden letz- 
ten beiden Gliedern. Vor allem gewinnt diese Satzfolge ihre 
ungeheure Wirkung durch die Klimax der drei letzten Sätze:
1• jagst du den .Vind? 2. oder suchst du dir auf dem Meeresgrund 
einen Weg? 3• oder glaubst du, dich auf den Bahnen des hoch- 
fliegenden Adlers zu bewegen? Eine jede .Vendung drückt - star- 
ker als die vorausgehende - die Unmöglichkeit des Unterfangens 
aus. Gelegentlich stoßen wir auf Anklänge von Ironie, hier 
aber ist sie ganz bewußt eingesetzt, zur Verhöhnung B&thorys.
einige Zeilen später lesen wir:
92/24 "Ole gluposti, ole nerazuma,

glava nogam beseduet, gospodin rabu svoju cestb otdaet!"
92/31 "No čto že sja chvalili vo zlobe silbne bezzakonija?"
Aus diesem Monolog des Autors könnten wir noch viele solcher 
,1aufpeitschender" rhetorischer Fragen anführen, doch wollen 
wir es mit der folgenden bewenden lassen:
93/5 "Kako umel esi svoim derzostnym jazykom takoe pochvale- 

nie izresci, - chrestbjenskoe carstvo razoriti, ili 
predoteča esi onogo pred javljaemago otstupnika?"

Der Triumph über Báthory legt so emotionale Ausdrucksweise na- 
he, doch entspricht sie auch der Diktion des Autors. Dagegen: 
das tragische Geschehen im K-pler Text zwingt zu distanzierter 
Diktion.

-  220  -

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



050711

In diesem Abschnitt behandeln wir Paronomasie ("figura ety- 
mologica") sowie die Bildung von Neologismen durch den Pies- 
kauer Autor• Da wir diese weder den Ordnungs- noch den Sinn- 
figuren zurechnen können, seien sie in einem eigenen Abschnitt 
erörtert.

Л  i

Es handelt sich bei unseren Belegen für Paronomasie fast 
ausschließlich um "figura etymologica". Auch die wenigen 
Ausnahmen sind im Grunde dazu zu zählen, da man annehmen 
kann, daß sie der Autor als semantisch verwandt empfand.
Air können daher von "pseudo - etymologischen" Figuren spre- 
chen.
Die pseudo-etymologische Paronomasie kommt in verschiede- 
nen Belegen in stets der gleichen Kombination nur im Pies- 
kauer Text vor, z.B. :
84/2 "o tom tvoem bezumnym umyslenii";
stets werden also in solchen Fällen */Örter mit der Wurzel 
"-um-" zusammengestellt mit Formen des Kompositums von 
"mysliti" : "u-mysliti/ u-mysljati".
Uns scheint, die Definition der Paronomasie, wie sie 
Lausberg gibt, trifft auf unsere Texte nicht zu.
Vom K-pler Text können wir beinahe absehen. Zwar begegnen 
uns hin und wieder Paronomasien, aber sie sind so selten, 
daß sie keine auf den gesamten Text zu beziehende Funktion 
erfüllen. Sie konzentrieren sich, wie alle Figuren, die 
irgendwie affektisch wirken, auf die Monologe, z.B. :
69/27 "molebnymi glagoly po vsja dni moljaščesja"
69/38 "molbby i molenija"

-  221  -

5. Wortwahl

24) ,Lausberg. Handbuch I, §§ 637-39•
"Die annomlnatio ,Paronomasie1 ist ein (pseudo־) ety- 
mologiвсhe8 Spiel mit der Geringfügigkeit der laut- 
liehen Änderung einerseits und.der interessanten Be- 
deutungsspanne, die durch die lautliche Änderung her- 
gestellt wird, andererseits.1’ (= § 637)•
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77/18 "Izoblaáase vladejusčich"
77/19 "odole odolevšich".
Ein Beispiel für das seltene Vorkommen in erzählenden 
Fassagen :
64/6 1'vozftreme zemlja, aky grom velij".
Bereits diese Beispiele aus dem K-pler Text zeigen, daß es 
hier nicht so sehr um ein "etymologisches Spiel mit der 
Geringfügigkeit der lautlichen Änderung einerseits und der

О Ainteressanten Bedeutungsspanne ... andererseits'1 geht, 
sondern ganz eindeutig um den lautlichen Effekt.
Die Beispiele für Paronomasie in unseren Texten unter- 
scheiden sich nicht in ihrer Qualität, sondern in ihrer 
Quantität. Zum Vergleich sollen nur einige wenige Beispie- 
le auch aus dem Pleskauer Text zitiert werden:
a) 44/13 "obety carskimi obesčavsja im" (fünf Mal)

81/12 "na strelach streljati"
88/10 "skorozelbnym begstvom ... bezachu"

b) 76/34 "mnoftp množestvo"
78/6 "moleniem i molitvami"

c) 86/25 "zlozamyslenoe ich umyślenie"
d) 81/20 "blagochvalbne razum ich pochvali"
Die Buchstaben bezeichnen die verschiedenen Varianten der 
Figur, wobei a) den Haupttypus darstellt.
Ліе sehr oder wie wenig unsere beiden Autoren den durch 
diese Figur erzeugten klanglichen Effekt schätzen, zei- 
gen die folgenden Zahlen: Die Paronomasie in obiger Form 
kommt in der K-pler Erzählung 17 Mal, in der Pleskauer 
Erzählung 103 Mal vor. Diese Angaben sagen mehr über die 
Intention der Autoren und über ihre Motivation bei Ver- 
wendung der verschiedenen rhetorischen Mittel aus als 
lange, wortreiche Erklärungen.
Als Effekthascherei іи soeben beschriebenen Sinne dürfen 
wir auch die Vorliebe des Pleskauer Autors zur Bildung 
von Neologismen betrachten. Hierbei handelt es sich um
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ungewöhnliche, erstaunliche Wortzusammensetzungen, meist von 
zwei, manchmal auch drei verschiedenen Wurzeln. Nur am Ran- 
de seien die affektischen Bildungen mit "mnogo-11, "pre-", 
"vele-", "vysoko-" erwähnt, während die Bildungen mit "blago- 
eher als habitualisiert betrachtet werden können. Um eine 
Vorstellung zu geben, seien ein paar Beispiele genannt:

mnogo- -boguchulbnyj, -gordelivyj, -zelbnyj, -molebnoe,
-nalozenyj, -nepravdivyj, -potrebnyj, -pochvalb- 
nyj, -radostno, -slavnyj, -ukreplenyj, -cislenyj, 
u.a. (insgesamt 28 Belege)

pre- -beznacalbnyj, -bozestvennyj, -velikij, -vysokij,
-gordelivyj, -izobilovanbe, -imenityj, -mnogij, 
-mudrostb, -neporocnyj, -terpelivyj, -udobrenyj, 
-umnozennyj.(Dies sind nur die auffälligsten, da- 
neben stehen noch viele mehr oder weniger habi- 
tualisierte Zusammensetzungen, z.B. "precistyj", 
"prevoznosenie" u.a., insgesamt 84 Belege!)

vele- -chvalbnyj (3 Mal)
vse- -gordelivyj, -deržitelb, -duševne, -zakrytyj,-ka-

mennyj, -lukavyj, -mudro, -serdecne, -silbnyj.
(13 Belege)

vysoko- -gordyj, -gordelivyj, -stolbnejšij (auf höchstem
Throne).

Viel auffälliger sind Zusammensetzungen der folgenden Art, 
von denen man unterstellen darf, daß der Autor sie aus dem 
Grunde gebildet hat, um Erstaunen und Verwunderung des Le- 
sers noch zu vergrößern, den Leser also weiter zu emotio- 
nalisieren:
"molebnosovescatelbnyj" 49/17.11 smirennomudrostiju umudrja- 
sesja" 57/29» "skorozelbnym begstvom" 88/10, okradoobraz- 
nym obragin" 87/1# mertvotrupogljadetelbnyj" 45/32,"kamenno- 
ogradnyndkrepostbrni1' 43/19♦ "ysezakrytyj i zlo.1adovlty.1 ... 
Jad" 42/28, "t ve rd ouk repleny j a ich steny protivu ruskich 
Btenobitnych eoeud" 38/5, "pervoprestolbnyj chrestbjanekij 
сагь" 36/1, "mudrodrugol.lubnyja sovety" 50/12, "gradoste-
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novnaja tverdostb11 52/28, "mudromyśleny.j um" 53/1, "koleno- 
pokolenie" 56/16, "inudroučitelьпе11 78/30« "bezbogonadežnoe 
umyślenie" 81/18, "blagochvalbne" 81/20.
Es sind dies bei weitem nicht alle seltenen und neuen Bil- 
dungen, aber die auffälligsten.
Im K-pler Text kommen derartige Fortbildungen nicht vor.

6. Bildersprache 
6.1 tøetagher

*Vie schon im Zusammenhang mit der Benennung von Personen 
und Personengruppen erwähnt wurde, wird im K-pler Text der 
Sultan manchmal antonomastisch als "bezvernyj", "okajannyj" 
"bezboznyj" bezeichnet. Gelegentlich werden auch die TürkenOCals Gruppe "bezboznyj" (= Singular!) genannt.
Hin und wieder begegnet uns auch eine adjektivische Meta- 
pher, z.B. "zveroobraznym rveniem" 74/1, wo der metapho- 
rische Charakter durch die Zusammensetzung mit "-obraznyj"
( = 1-ähnlich1) verdeutlicht wird. Die ab und zu vorkom- 
mende Bezeichnung Konstantinopels als "Sedmocholmyj" wird 
man als K.etapher bezeichnen dürfen, genauer gesagt, als 
Antonomasie, da dem russischen Leser diese leriphrase 
sicher nicht sehr bekannt war.

25) Es handelt sich hier um die Übertragung einer antono- 
mastischen Benennung ("bezboznyj"= Mehmed) für eine 
einzelne Ferson auf das Volk, dem diese versteht - eine 
Synekdoche.
Lausberg« Handbuch I, § 573/3, ders.. Elemente, § 201/1 
"Die Synekdoche der Nationalitätsbezeichnung ist bis 
heute in allen europäischen Sprachen geläufig."
Man denke an die im Krieg verbreiteten Bezeichnungen: 
»der Ivan1, 1der Tommy1. Allerdings sind uns synek- 
dochische Übertragungen von Antonomasien nicht be- 
kannt. Vielleicht im Mittelalter im Dt.: Türke = der 
Heide, der Ungläubige.
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Im Ganzen gesehen ist in der K-pler Erzählung die Metapher 
eine beinahe unbekannte Erscheinung - selbst im abschlie- 
ßenden Teil, der die Weissagungen enthalt•
Die KeRenteilifce Beobachtung; machen wir im Pleskauer Text•

־

Selbstverständlich ist der polnische König mit seinem 
Heer Ziel tropischer Bezeichnungen• Aus der Fülle der Bei- 
spiele sollen nur die wichtigsten Erscheinungen eine Vor- 
Stellung vom überschwenglichen Gebrauch bildsprachlicher 
Elemente im Pleskauer Text vermitteln•
Wie nicht anders zu erwarten, treten die metaphorischen 
Bezeichnungen thematisch neben die reichlich vorhandenen 
Epitheta (ornantia). So wird der polnische König "krep- 
kij ѵагѵаг" 41/33* "ljutyj toj varvar" 42/11, "agarjanin" 
45/4, "1juterskija svoeja very voin" 41/13 genannt.
Für Stephan Báthory und überhaupt für die gegnerische Sei- 
te ist charakteristisch als bildspendendes Feld "zmija/ 
zmij" - 1Schlange/Drache*. Hinzu gesellt sich "aspid" - 
*Natter*. Zum Wortfeld *Schlange/Drache* gehören natür- 
lieh auch Gift und Feuer: "zmeinyj jad" und 1’iskry ogne- 
ny". Das Gift pflegt die Schlange aus ihrem Unterleib - 
"utroba"- auszuspeien. Feuer und Gift sind aber die Sym- 
bole des Satans und der Hölle, deshalb wird Stephan B&- 
thory auch mit diesem in Verbindung gebracht: "soton- 
skij" und "ad".
41/15 "Ljutyj že i sveripyj zmeinyj jad ot svoeja nesy- 

tyja utroby otrygnuv".

26) S.o., S• 7וו f• und Апш. Ill*- ”polbskij1* er- 
scheint in der altruss^ Literatur selten - zwi- 
sehen Polen und der Rue erstreckte sich Litauen, 
zu dem die Beziehungen immer intensiv waren - 
entweder freundschaftlich (gerade Pleskau und 
Novgorod) oder (beonders seit der*Sammlung rus— 
siecher Lande' durch Moskau) inner feindlicher.
,War also "litovskiJ" bereits stark negativ auf- 
geladen» so entwickelte sich die entsprechende ' 
senantische Verengung (oder Erweiterung) erst 
während der "smuta".
zu 1״litovskij - ljutyj - lukavyj - ljuterskij" 
s.o., S. 207, Anm. 12.
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42/28 "К semu že i vsezakrytyj i zlojadovityj, jako ot 
ad o vy utroby, jad otrygnuv, jako ne tokmo na Luki 
Velikie sverepstvo svoe ... pokazovaše, no soton- 
skim svoim voznoseniem prevoznesesja ..."

Aie erkennbar, erhalten auch diese tropischen Wendungen die 
stehenden Epitheta beigelegt: "ljutyj", "nesytyj11, "svere- 
pyj".Diese werden oft verbal und substantivisch verwandt:
42/10 "razsverepisja i razgordisja ļ^ut^J toj varvar"

52/18 "Ьоіьші razgordesja vo svoem vjsokom bezboznom po- 
mysle" u.v.a.

Um das zentrale Wortfeld ’Schlange/Drache, Natter - Gift,
Unterleib - Feuer - Satar^Hölle* gruppieren sich noch wei-
tere, meist erniedrigende Tierbezeichnungen: vor allem
"гѵегь" - *Tier*, sowohl als Substantiv als auch

27als Epitheton; sodann 1'ѵергь'1 - י Wildschwein* .
Da der König und sein Heer untrennbar zusammongehören, so 
gelten für ihn natürlich auch die Benennungen, die der 
Pleskauer Autor den litauischen Würdenträgern und dem 
Heer gibt: Da finden wir neben selbstverständlichem "zmii", 
11aspidy" auch "skorpii", die bereits erwähnten "mertvo- 
trupogljadetelbnye psy" und auch sonst häufig "psy".
Der folgende kleine Ausschnitt möge zur Illustration des 
eben Gesagten dienen:

56/26 "Približenbe že svoe (=St. Báthory) do Pskova
uvidevse,

Jako as. svt-y.i ad propas(t)nyja svoja celjusti
raskidaee

־ 226 ־

27) Vgl. die Belege bei I. I. Sreznevski.i : Materiały dija 
8 1ovarja drevnerusskogo jazyka, 3 Bde. SPb 1895 1903 ־• 
ND U. 1958. Bd. 1,243: früh belegt, oft mit Epitheton: 
"divii ѵергь". (weiterhin zitiert als: Srezn., I bzw.
II bzw. III plus Zahl der Kolumne).
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i ottole Pskova poglatiti chotjaše.
Spesne ł radostne ko Pskovu, jako iz velikich

pescer luty.i velikij zmij let jase, 
strasilisča že svoi, jako iskry ogneny i dym

temen na Pskov metaše; 
ne doletev, vo utrobe u sobja togo Pskova

slyiati skazovaše. 
Aspldy že svoi i približnye zmei i skorpei 

velikij toj zmej, litovskij когоіь,
blevaniem nasytiti chvaljasesja.

I tako vse, jako zmej» na krylech na Pskov letjase
i sego gordelivstvom svoim, jako krilami»

povaliti chotjaše, 
zmeinymi svoimi jazykaml veja živuščaja

vo grade, jako žalami umoriti mnjašesja. 
Vsja že v nem blagaja vo svoich adovych utrobach

v  OÇLvo 6voju Litvu otnesti chvaljasesja ...
,Des Königs Ankunft sah aus, als ob die unersättliche

Hölle ihre abgrundtiefen Schlünde aufrisse 
und so Pleskau verschlingen wollte.

Schnell und freudig flog der große Drache
gleichsam aus seiner riesigen Höhle, 

seine Ungeheuer warf er wie Feuerfunken
und schwarzen Rauch auf Pleskau.

Er war noch nicht angelangt, da behauptete er schon,
Pleskau in seinem Wanst zu hören.

26) Es sei auch an die Schlangen-Symbolik in der "Kazanskaja 
Istorija" erinnert. Das "gnezdo zmievo" wird z.B. in 
Kap, 1 allegorisch von der Schlangenbrut gereinigt - 
Schlangenbrut - hier: Heidentum, s. Kazańskaja Isto-
1*ija, Hrsg. G. N. Moiseeva. M-L 1954 (zitiert weiterhin: 
"Kazańska ja 18 tori ja1״ ), S. 47•
Häufig findet sich diese Symbolik auch bei Ivan Gr. - 
vgl. N. K. Gudzi.1 .riChrestomati.la russkoj literature
11 - 17 w M  M. '1962 (zitiert weiter als: Gudzij, 
Chrestoaatija), S. 290: ”tvoj elobnjj jad" ־ dein 
verräterischer Geist; S. 291: "polozil e8i Jad aspiden 
pod^uatnami svoimi"* deine falschen forte; S. 292 ”ja- 
ko ze besovekim obycaem jad otrygaesi?" « Gift des 
hçidnischen Verrate. - Vgl. У, Y* Adrianova-Peretc1 
Ocerki çoeticeekogo etilja Drevnej Rusi, M-L 1947, S.92 
und S. 94: Die allegorische Bedeutung von ’Schlange* 
ale *Lug, Trug, Hinterlist* iet gewiß von der bibli- 
sehen Erzählung vom Sündenfall abzuleiten.
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Seine Nattern aber, seine ihn umgebenden Schlangen
und Skorpione wollte dieser große Drache,

der polnische König, 
mit seinem Erbrochenen speisen,

wie er sich rühmte•
Und so flog er* wie ein Drache mit seinen Flügeln

auf Pleskau zu, 
und er wollte es durch seinen Stolz - wie mit Fili-

geln - niederstrecken•
Er hatte vor, mit seinen Schlangen-/ Drachenzungen

alles Leben in Pleskau (wie mit /giftigen/ 
Stacheln) zu vernichten/zu töten.

Alle Güter dort wollte er dann in seinem höllischen
Leib nach Litauen schleppen -

so prahlte er•'
* Möglich ist auch eine etwas andere Deutung der 
folgenden Sätze: Anstatt 'Und so flog er wie ein

Drache •.•
27Plural ״Und so flogen sie wie ...

Wenn in obigem Textausschnitt - wie auch in der gesamten 
Erzählung - Metapher und Vergleich ineinander übergehen, 80poliegt dies einerseits in der Natur dieser Figuren, anderer- 
seite ist diese mangelnde Abgrenzung auch charakteristisch 
für die ältere Literatur auf russischem Boden, wo man so 
feine Scheidungen nicht vornahm.

Wir finden das litauische Heer bzw. die Heerführer als

27) Hierzu s. die Ausführungen über die Verwendung des Imper- 
fekt im Pleskauer Text: in mehr als 50 v.Hd. aller Fälle 
erscheint bei einem Subjekt im Plural das Prädikat (Im- 
perfekt) nicht korrekt^als -(j)achu, sondern in Gestalt 
der 2./3*8g«ipf• -(j)aee. Der Singular "zmej", den wir
im Zitat TTnden, stellt die Interpretation des Hrsg.8 
dar - im Original eteht sicher "zmei" - vgl• die Bemer- 
kungen des Hrsg•8 unserer Textausgabe (S. 30) zur Schrei- 
bung von "i" und "i-kratkoe* (= "j"): "upotreblenie 1j1
- sovremennoe".

28) Lausbergt Handbuch I,§ 846/1 с, d: der Übergang vom Ver- 
gleich minimalen Umfange zur Metapher ist fließend:
"Ale Unterschreitung des minimalen Umfange der simili- 
tudo wird die Metapher aufgefaßt." Hervorhbg. - Lausberg.
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"strašilisča" - י fürchterliche Ungeheuer* bezeichnet; 
11blevanie" - *das Erbrochene* kann entweder Bezug nehmen 
auf eine Ernährungsweise, die bei Raubvögeln üblich ist, 
vermutlich handelt es sich aber auch um einen sehr pejo- 
rativen Vergleich. Als sehr kühn, weil mit geringem Be- 
kanntheitsgrad, darf man die Wendung *wollte mit seinem 
Stolz wie mit Flügeln (־= dee Drachen) Pleskau niederwer- 
fen* bezeichnen. Schließlich geht der Autor so weit, die 
Metapher *will mit seinen Schlangen-ZDrachenzungen alles 
Lebende in Pleskau töten* noch durch einen weiteren Ver- 
gleich aus diesem Wortfeld zu erläutern: *wie mit (Gift-) 
Stacheln*.
Der Vergleich des litauischen Heeres mit ’dunklen Rauch- 
Schwaden* begegnet uns später noch einmal, wo er noch 
ausgeweitet wird: litauisches Heer = schwarz, Pleskau ־ 
weiß.

59/5 "0t poludennyja strany ... dym temen: litovskaja 
sila na cernostb pskovskija belye kamennye tver- 
dyja steny predposlasja, eja že ni vsja litovskaja 
sila očernlti vozmože, semu že dymu, litovskim 
voinom prisedsu,..."
(Übersetzung s.o.fS.200)

Die sich auf die christliche Seite beziehende Metapho- 
rik ist in beiden Texten traditionell: das Kreuz Christi 
 oružie" - *Waffe*, die Gottesmutter und die Heiligen" ־
erscheinen als "stena, pokrov, molebnik, zastupnik" - 
*Mauer, Schutz/Schirm, Fürsprech, Beistand* u.a., die
Bibel - "svjatye usty", Christus - "pastyrb i nastavnik1,1 
Gott (speziell im K-pler Text) "sodetelb vseja tvari, 
vidimyja i nevidimyja; vladyka, pomoscnik v skorbech,
pribežisče" ģ^  Die Streiter für den rechten Glauben wer- 
den lediglich mit Vergleichen bedacht.

050711

־ 229 -

29) Zur Übertragung der Kriegsterminologie auf geistliche
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6.2 Vergleich

Aas im Rahmen der Betrachtung der Metaphorik unserer Texte 
mangels Material nur zu vermuten war, offenbart sich im Zu- 
sammenhang mit den Vergleichen in voller Klarheit: der 
K-pler Text bedient sich fast nur des tradierten Vergleichs- 
materials. Ohne hier in diesem knappen Überblick Parallel- 
stellen anführen zu wollen, möchten wir doch einige Aer- 
ke nennen, wo diese Vergleiche erscheinen: Josephus Fla- 
vius, "Istorila Judejskoj vojny"; Slav. Manasses-Chronik; 
Alexandreis usw. Es handelt sich um Bilder, wie sie 
schon der ältesten antiken Kriegsliteratur bekannt waren.
Vor allem darf man das von den Vergleichen sagen, die 
vollkommen wertneutral einen Vorgang auf dem Kriegsschau- 
platz Vorgängen aus dem leben der Natur oder aber aus 
anderen Lebenssituationen gegenüberstellen. Ein hyperbo- 
liscber Zug 1st vielen Vergleichen eigen und ist nicht 
gattungsspezifisch zu bewerten.
Der Kaiser: "vozrykav jako lev" ^  64/6, 7 1 / 1 1 1 der Lärm, 
den die Türken mit ihren Instrumenten vollführen (70/15) 
und eine Serie von Explosionen (64/7) erscheinen wie 
" burja silbnaja"» die Türken "sovachu na nich, aki

Inhalte - s. V.F. Adrianova-Peretc: Ocerki poétice- 
skogo stilja Drevnej Rusi. M-L 1947 (weiterhin zitiert 
als: Adrianova-Peretc, Ocerki), S. 102 - 109.
In der Pleskauer Erzählung wird Gott kaum genannt. Alles 
geschieht vor allem durch die Gottesmutter und die 
Heiligen, seltener durch Christus. In der K-pler Er- 
zählung ist das Verhältnis des Autors bzw. der Men- 
achen zu Gott viel inniger, viel direkter. - Hier wäre 
an einen Religionsgeschichtler die Frage zu richten, 
ob in diesem klaren Unterschied des Gottesverständ- 
nisses und Verhältnisses zu Gott ein Hinweis auf die 
K-pler Erzählung zu sehen ist - ob vielleicht die by- 
zantinische Orthodoxie den direkten Zugang zu Gott nicht 
in dem Maße durch Heilige und die Gottesmutter verbaut 
hat, wie sich dies im Pleskauer Text äußert.

30) "lev" - vgl. Adrianova-beretc, Ocerki, S. 87 f• Abgese- 
hen davon, daß die Löwenmetapher bereits in der anti- 
ken Literatur eine große Rolle spielt und daher auch in 
den entsprechenden Übersetzungen ins Altruss. erscheint, 
finden wir dies Bild bereits in der Hyp.-Chr.(s.a. 1202;•
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divii гѵегі" (67/4). (Hier kann man von Wertneutralität 
allerdings nicht sprechen.^1 ) In 74/46 ist dieser Ver- 
gleich noch ausgeweitet:
74/46 "(turci) sovachusja na vse strany, aki divii zvēri, 

išča sebe 10vu cesarja."
Der Vergleich des vergossenen menschlichen Blutes ist 
schon ein Topos in der ältesten Kriegsliteratur: "кгоѵь 
ich tecase, tjako reky po stenam" 62/15 ; im folgenden Ver- 
gleich hat, so scheint es, der Autor (d.h. hier ganz si- 
cher der Übersetzer - es handelt sich um die Visio Danie- 
lis) dieses Bild ganz automatisch angewandt, obgleich es 
an dieser Stelle gar nicht paßt, offensichtlich inspi- 
riert durch das einleitende "potekut" :
77/32 "potekut (jazyci)... po ... ulicam Sedmocholmago 

jako reki krovi celoveceskyja, i vozmutitsja more 
ot krovi ..."
'Die Heiden werden durch die Straßen der Sieben- 
hügeligen strömen wie Ströme menschlichen Blutes, 
und das Veer wird aufwallen vor lauter Blut ...'

Geradezu klassischen Charakter trägt die folgende Be- 
Schreibung, die allein aus tradierten Bildern besteht:

i v  ^  ^62/18 i napolnisasna rvy trupija celoveca do verchu,
jako erez nich choditi turkorn, aky po stepenem» i 
bitisb: nertvyja bo im bjachu most 1 lestnica к 
gradu. Tako i potoci vsi napolniśas.ja i bregy vkrug 
grada trupija, i krovi ich aky potokom silbnym 
tešči,..., i voblizu rvov po dolijam napolnitisb 
krovi: ..."

־ 231 ־

31) "divii zvēri" s.o. Anm. 30 ־ bereits in der ins Alt- 
russ. übersetzten Literatur, aber auch in originalen 
altruss. Texten. Sehr häufig benutzt von Ivan Gr. 
Vgl. Adrianova-Peretc, Ocerki, S. 87 und 93•
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 und es füllten sich die Gräben mit Gefallenen ;.•.י
bis an den Rand, so daß die Türken auf ihnen gehen 
und kämpfen konnten wie auf Stufen: die Toten dien- 
ten ihnen als Brücke und als Leiter zur Stadt. Auch 
die Bäche und die Ufer um die Stadt füllten sich mit 
Toten an, und ihr Blut floß wie ein starker Strom 
dahin, und die Niederungen in der Nähe der Gräben 
füllten sich ebenfalls mit Blut.’

Die vorige Schilderung erinnert an viele Sendungen bei
*2Josephus Flavius :̂

"Кгоѵь so zabrał tečaše, jako rëka. I moglb by kto 
po trupija vlezti ѵь grad, jako po stepenem."

Aus der. Jüdischen Krieg ist auch der folgende Vergleich 
bekannt :
62/14 "padachu bo trupija oboich stran, .jako snopy s 

zabrał"
,Die Gefallenen beider oeiten fielen von den Zin- 
nen wie Garben.’

Bei Josephus Flavius lesen wir:
"I bystb videti padajuści zidy, aky snopy, so 
zabral.

Vergleiche, welche man daraufhin überprüfen müßte, ob sie 
vom Autor oder Übersetzer selbst geschaffen oder aber über- 
nommen wurden, sind die folgenden, die uns in der altruss. 
Ubersetzungsliteratur nicht begegnet sind:
74/4 "pobisa ich grazane bezcisleno, zakalachu bo ich 

aki svinej11 - *stachen sie ab wie Schweine'.
Hier muß man weiter fragen, ob der Autor den Vorgang des 
 .Abstechens*veranschaulichen will oder aber eine evt י
bereits vorhandene pejorative Bedeutung von *Schwein1

32) Istorija iudejskoj vojny Iosifa FJavija v drevne- 
russkom perevode. Hrsg. N. A* Mescerekij. M. - L. 1958. S. 
304/31. Vgl. auch 343/28 "I chodjachu po nich (= po 
trupija), aky po mostu."

33) Vgl. auch Adrianova-Peretc. Ocerki, S. 70, die diese 
Formel in der Übersetzung des "Trojanischen Krieges" 
vorfindet.
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auf dl• Türken übertragen vill.
Eine der fundererscheinungen, die den Untergang der Stadt 
vorauedeuten, ist ein merkwürdiger Regen - es fallen rie- 
sig große rote Tropfen, die lange nicht wegfließen, sondern 
liegenbleiben. Der Autor vergleicht sie erst einmal mit dem 
toposhaften "aki slezy", erläutert dann aber:
73/22 "aki elezj, kapli velicy, podobnye veličestvom i 

vzoroi Ьи.іѵа1ьпоти oku, čerlenu ..."
’in Größe und Aussehen Büffelaugen ähnlich - rot ...’

In jüngeren Texten finden wir gelegentlich den Vergleich 
"Jako pijanii".54
74/19 "iznemogachu i padachu, aki pijani łI

’wurden schwach (sicher: schwankten) und stürzten 
wie trunken’•

Diesen zumeist also in der traditionellen Kriegserzählung 
wurzelnden Vergleichen stehen auch einige entsprechende 
in der Pleskauer Erzählung gegenüber:
66/4 "Oni že naporne i deržostne i nadezne к gorodu idjaše, 

jako mnoRaja voda к gorodu Ibjašesja; 
strasiliščami že svoimi, jako ѵоіьпаті morskimi

ustrašajušce; 
sabljami že svoimi, jako molnijami bescislenymi

na gorod svekčjušče.״

*Wie vieles Wasser strömten sie der Stadt entgegen, 
mit ibren Ungeheuern entsetzten sie, wie (durch;

Meereswogen die (Stadt),

־ 233 ־

34) Vgl. z.B. auch Pleskauer Erzählung 37/35; ,,Povestь o raz 
orenii Rjazani Batyem" in: Voinskie povesti Drevnej Rusi 
Нгвк. V. P. Adrlanova-Peretc» M.-L. 1949 (weiterhin zi- 
tiert als : Adrfanova-Peretc, Voinskie povesti) S. 13 und
S. 27• "Kniga stepennaja carskogo rodoelovija", 1. Bd., 
PSRL 21/1, SPb 1908 (weiterhin zitiert als Stepennaja 
kniga*1) S. 5ЗО (viertletzte Zeile).
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mit ihren Säbeln funkelten sie wie (mit) 
zahllose(n) Blitze(n) zur Stadt.'

Sinngemäß finden wir eine ähnliche Wendung im ״Skazanie 0 Ma- 
maevom poboiace":

"Ot mecnago sverkanija jako solnce protivu zari 
blista.jas ja« . • • " ̂
"Dospechi že ruskie aki voda morskaja ot vetra kolyba-* 
sesja, a selomy na golovach - jako zlatom utrennjaja 
zarja vo vremja vedrà svetjaščesja. Elovcy že šelomov

M  J.Ç.ich aki ріашепь ognen.”^
Das letzte Beispiel aus der 'Mamaj-Schlacht' zeigt noch ein- 
mal deutlich, wie habitualisiert bestimmte Vergleiche sind.
Sehr beliebt ist das Bild von den Pfeilen, die so dicht ge- 
flogen kommen, daß sie (manchmal zusätzlich :יwie eine Wolke') 
das Licht verdunkeln. Im folgenden ist dieser Vergleich kom- 
biniert mit einem anderen: die Vielzahl der Pfeile ähnelt 
einem dichten Regen.
69/7 "nacasa streljati iz okon po chrestbjanskomu narodu,

... .jako ot velika doždevna oblaka гисьпуті риіькаті, 
jako besclslenymi krapljami narod polivajusci
i jako zmiinymi zalami chrestbjan umorjajusce•"

Das'Zeitalter der Feuerwaffen zeigt sich im Ersatz der Pfei- 
le durch die Gewehrkugeln (vgl.dtech. 'Kugelregen'). - Neben 
den zwei in der Kriegsliteratur längst beheimateten Verglei- 
chen steht als dritter das die feindliche, die litauische Sei- 
te begleitende Bild von der Schlange/Drachen: 'wie mit Schlan- 
genstacheln' - gemeint sind wohl die geteilten Zungen der 
Schlangen oder die Giftzähne•
Vgl. hierzu aus dem 'Jüdischen Krieg' des Josephus Flavius:

־ 234 -

35) "Skazanie о Матаеѵот poboisče" in: Rusekie povesti 15-16 
vekov, Hrsg. Ы. 0. Skripil'. M.-L. 1958, S. 16 - 3§v 
(weiterhin zitiert als: "Skazanie о Mamaevom poboisce ),
S. 33 (Mitte).

36) ebda• S. 29 (letztes Drittel)•
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/etrely pomračlsa avett ,...״* 301/15
343/24 "I strely na nich letachu, jako doždb."
Und in der Alexandreis lesen wir: (S. 18 1.49)^

"Togda videti strely, letjašcaja vo grad, jako obiak. 11

Die hyperbolische Aussage, daß sich Gräben, Flüsse u.a. mit 
Leichen füllten, gehört auch zum klassischen Instrumentarium 
der Kriegserzählung:
7 3 / 7 "... i telesami svoimi pskovskij velikij rov napolnisa." 
343/27 "I ротозсепъ bystb Iordan trupiemb." (Jüdischer Krieg)

Wenn gesagt wird, daß die Leiber der Toten den Hunden zum 
Fraß dienten, so wird damit darauf angespielt, daß es zur 
alten kriegerischen Tradition gehört, seinen gefallenen Mit- 
Streiter zu bergen und ihm eine würdige letzte Ruhestätte zu 
geben, zumindest ihn würdig (mit Gebet bzw. anderem religio- 
sen Ritual) zu bestatten. Dienen also die Leiber der Gefalle- 
nen den Hunden (Schakalen) zum Fraß, dann ist deren Zahl so 
groß, daß sie nicht geborgen werden können:
81/1 11•••i no telesa ich na snedenie psom vdašasja."
337/22 "I nyne poverzeni sutb nazi na snedenie psom i гѵегеть."

Schließlich sei noch an einen direkten Verweis auf Alexander 
d. Gr. erinnert:
68/18 "My zef gosudarju, tvoja raby, jako ze Aleksandra carja 

iz Rima, s tvoego velikaRo Krada Pskova slavno že 
stretim i pobednye, mnogochvalbnye pesni prinesem ..."

Bereits in der Alexandreis treffen wir das Bild von den her- 
ausgerissenen Weizenähren, mit denen der Tod, das Töten in 
mancherlei Weise verglichen wird; Pleskauer Text:
70/2 "I be videti chrestbjanskie glavy, .1ako psenicnye kla- 

8y ot zemlja vosterzajuscisja i tako za christovu veru 
skoncevases ja. 11

־ 235 -

37) "Aleksandrija". Roman ob Aleksandre Makedonekom po rueekoj 
letopisi 15 v. Hrsg. M. N. Botvinnik, Ja. S. Lur*ef und
0. V. Tvorogov (weiter zitiert : "Aleksandrija).
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Und in der Alexandreis heißt es: (S. 19 1• 51)
videch aky klas pseničnoe izrastajusča i makido- 

njane serpy aki znusce zreloe i zelenoe."
 ich sah (Alexander) gleichsam die Weizenähren ,...י
herausreißen (vermutlich: "klasy psenicnyja*1) und die 
Makedonier mähen wie das Reife und Grüne mit Sicheln•1

Der folgende Vergleich, erweitert und wieder aufgenommen, er- 
innert etwas an eine Stelle der יMamaj-Schlacht י :
88/23 pu gami že temi i ostrymi kr jukami, .jako .lastre-

bimi nos.y is-pod kustovbtja i na zavod.jach utjata izvla- 
čachu, strelbcy že, .jako belye krecat.y sladkij
lov, iz rucnic telesa ich klevase ..."
 mit Hilfe ihrer mit spitzen Haken versehenen ,.•.י
Peitschen holten sie diese (־ Litauer) unter der Mauer 
hervor wie junge Enten unter dem Gebüsch oder am Ufer, 

die Schützen aber zerpickten/zerhackten ihre Kör- 
per mit ihren Flinten wie weiße Jagdfalken ihre Lieb- 
lingsbeute...י

Die entsprechende Stelle in der ,Mamaj-Schlacht״ ähnelt 
nur sinngemäß dem im Pleskauer Text evozierten bild:

',I poskočiša iz dubravy zelenyja, aki jasnyja sokoly ot 
zlatych kolodiic na zaravlinoe stado, ..."^®

Einige Vergleiche scheinen aber auch entweder vom Autor selbst 
ersonnen oder aber aus der volkstümlichen Sprache in den Text 
eingebracht zu sein, so z.B.:
43/2 "... grad vas Pskov, jako kamenem zernovym obratiti 

sego imam ..."
 -werde ich wie einen Mühlstein wenden (gemeint si ...י
eher: auf den Kopf stellen)’

40/25 "voskolebašesja, bezsilbni že sebja, jako mravie 
znajusce " ־ *••• wie Ameisen •. •1

61/33 "... к gorodu priblizsesja, kopljusce ze i rojusce
zemlju, jako kroty; ..." _ wie Maulwürfe . ..״

־ 236 ־

38) "Skazanie 0 Mamaemom poboisce", S. 34 (Anfang des zweiten 
Drittels).
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66/21 šcitami že i .... kopbjami, jako krovleju,
zakryvajuscesja.11

Die meisten Vergleiche variieren die bereits bekannten Me- 
taphern und Epitheta wie:

Stolz und Prahlerei,
Schlange/Drache - Gift - Hölle usw., 
Tierwelt.

Antonius Possevino, dessen Bezeichnung als Lutheraner be- 
reits erwähnt wurde, wird folgendermaßen charakterisiert:
9 1/ 2 9 "Protopop že toj Antonej Ichnilatovo lukavstvo i vse 

jako zbo.ilivy.1a lisicy lestb v sebe vozpriemlet,...״
Das Fabelwesen Ichnilat ist eine höchst zweifelhafte, intri- 
gante Gestalt, die mit dem Beiwort "lukavyj" recht treffend 
charakterisiert ist, und auch die Hinterlist der Füchsin 
scheint bereits sprichwörtlich zu sein.
Die livländischen Deutschen wenden sich an Fürst Andrej 
Kurbskij, er möge sich beim polnischen König für sie ein- 
setzen. Kurbskij ("s tovarisci") und Genossen versprechen, 
"jako želatelbni eleni*1 (wie die brünftigen Hirsche) mit 
ihrem Flan ("ijud(e)jskom sovetom") an den König heranzu- 
treten (41/5, -/?)•
Hatten die litauischen Würdenträger den König mit Alexander 
d. Großen verglichen - womit der Autor die Großsprecherei, 
Prahlsucht der Litauer und ihren Hochmut demonstrieren will, ״ 
so ist seine historische Bewertung des Feldzuges Stephan 
Bäthorys natürlich anders: In einem weitausholenden Ver- 
gleich erinnert er an den assyrischen König Sanherib« der 
Jerusalem erobern wollte und dabei zuerst sein Heer und 
dann sein Leben verlor: die göttlichen Heerscharen hatten 
eingegriffen (53/12 ff.).^

39) Vgl.Jesaja 37/36-38. Diese Erzählung erfreut sich in der 
altruss. Literatur großer Beliebtheit. Vgl. "Povestь о Те- 
mire Aksake", in: Russkie povesti 115 - 16 w., S. 49 54 ־, 
S. 53• Nikonovskaja letopisb, PSRL 13, S. 193 unten.
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Schließlich finden wir noch einen groß angelegten Vergleich 
der Situation Pleskaus mit derjenigen Moskaus, als Moskau 
von1Ternir Aksak (־ Tamerlan) 1395 bedroht wurde und die Trans- 
latio der Muttergottes-Ikone von Vladimir nach Moskau die Ret- 
tung brachte. Der Überführung der Mariae-Himmelfahrts-lkone 
vom Pleskauer Höhlenkloster in die Stadt wird nun eine ähnli- 
che Wirkung zugeschrieben:
73/33 "Jako že сjudotvornuju svjatuju ikonu prečistuju

bogorodicu, 
iz Volodimera v carstvujuscij grad Moskvu, 
nachoženiļja radi Temiru-Aksaka carja.
Zde že v bogom spasaemom grade Pskove 
nachozenija radi polbskago kralja•
Tamoי jako imjanitago Koltyri, 
zde ze proimennago Obotury; 
tamo že po vladimerskuju ikonu, 
zde po pečerskuju ikonu;
tamo« jako ponesena presvjataja ikona iz Vladimera na 

Moskvu v samyj bogorodicyn praznik Uspenbja, 
togo ze_dni i Temir-Aksak сагь usramisja, ot pre- 
čistago obraza nevidimo ubojasja i so vsem voinbst- 
vom ot Moskvy i so vsea Rus ii pobeža; 

zde že v preimenitom i slavnom grade Pskove v samyj eja 
že bogorodicyn praznik, čestnago i slavnago eja 
rozestva, egda ponesena bystb сjudotvornaja ikona 
uspenbja •••,
togo ze času i otrada Pskova nevidimo javisja 
na prolome•11

Dieser Vergleich ist durch Antithesen, antithetische Anaphern 
und isokolonartigen Aufbau gestrafft• Wir haben es an dieser 
Stelle mit einem der dichtesten, expressivsten Abschnitte der 
Pleskauer Erzählung zu tun.^

40) Die beiden angeführten Beispiele aus der Geschichte (San- 
herib und Temir-Aksak) würde Lausberg• Handbuch I,
§§ 410 - 26, als "Exemplum" bezeichnen.
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Die christliche Seite ist nur mit bekannten, tradierten 
Vergleichen bedacht, wie wir das auch schon bei der Me- 
taphorik konstatiert hatten: so sind die Fieskauer hin- 
gemetzelt worden "jakože drevnie muceniki ... ot muči- 
telbskich litovskich ruk" -1wie früher die Märtyrer von 
den Händen ihrer litauischen Peiniger’ (80/2). An einer 
Stelle wird noch ein Bezug zu Alexander Nevskij herge- 
stellt (85/32)• In einem Kampfbericht wird das■christ- 
liche Heer mit "zvezdy nebesnye" verglichen (66/29).
Hier handelt es sich sicher um einen Terminus aus der 
Vitenliteratur.
Stellen wir abschließend die Bildersprache unserer beiden 
Texte nebeneinander, so dürfen wir festhalten, daß sich 
die Vergleiche in der K-pler Erzählung fast aussch^ieß- 
lieh in den Bahnen bewegen, welche die traditionellen 
Kriegsberichte und -erzählungen bereits gewiesen hatten• 
Auch in der Pleskauer Erzählung ist das traditionelle 
Vokabular bzw. Vergleichsmaterial nicht zu übersehen. 
Jedoch dominieren hier bildsprachliche Elemente, deren 
.*turzeln vermutlich in der hagiographischen Literatur4  ,־̂
möglicherweise auch in mythischen Quellen zu suchen sind.
Aenn auch nicht besonders zahlreich, so aber doch mit 
einer Anzahl von Beispielen vertreten, sind in der Pies- 
kauer Erzählung Vergleiche vorhanden, die offensichtlich 
der Umgangssprache entstammen.
Da also der Pleskauer Autor aus so verschiedenen Quellen 
seine Bilder bezieht und diese eigenständig weiterent- 
wickelt, herrscht in der Pleskauer Erzählung eine Viel- 
falt und Buntheit der bildsprachlichen Elemente, neben 
welchen die meist wohlbekannten, z.T. toposhaften Wen- 
dungen im K-pler Text oft abgegriffen wirken.

41) Stender-Petersen. Geschichte, S. 201, vermutet, daß 
das Bild vom Drachen aus der hagiographischen Lite- 
ratur stammen könnte.
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Unsère beiden Texte kontrastieren einander in jeder Hin- 
sicht• Während der K-pler Text eine Fülle von Informatio- 
nen auf engstem Raum bietet und beim Leser/Hörer durch das 
reine Geschehen innerliche Anteilnahme erwecken will, ver- 
sucht der Pleskauer Autor darüber hinaus, durch eine Viel- 
zahl stilistisch-rhetorischer Mittel die emotionale Betei- 
ligung des Lesers/Hörers zu steigern.
Der K-pler Autor bevorzugt eine knappe Ausdrucksweise, die 
allerdings eine Vielzahl synonymer Formulierungen zuläßt, 
die sich kaum wiederholen, stets also den Reiz des Neuen 
haben und geradezu von einer virtuosen Beherrschung der 
Sprache zeugen. Auch bezeichnet er verschiedentlich han- 
delnde Personengruppen durch zwei (manchmal auch drei) 
byzantinische Würden ( "megistany i magistry", "stratigy i 
ѵеіьшогі" usw.).
Ist für den K-pler Text die Informationefülle charakteri- 
stisch, so i6t Redundanz in der Darstellung bezeichnend 
für die Pleskauer Erzählung. Der Autor verwendet einen be- 
stimmten Kodex von Leerformeln: formelhafte Bezeichnungen 
der handelnden Personengruppen in einem solchen Übermaß, 
das keinen Vergleich mit den entsprechenden Benennungen im 
K-pler Text zuläßt; vielgliedrige Epitheta ornantia vor der 
Nennung Moskaus, Pleskaus, vor allem des Zaren, der Boja- 
ren und der Pleskauer - ebenso wie vor Namen oder Titel 
des polnischen Königs, des litauischen Heeres usw. Im 
K-pler Text ist das Epitheton ornans so gut wie unbekannt.
ln der K-pler Erzählung spüren wir an einigen Stellen die 
Andeutung rhythmisierter Sprache: an Stellen mit sich über- 
stürzender auch für die Gesamterrählung besonders relevan- 
ter Handlung (Kampfszenen, aber auch das Betreten der Stadt 
durch den Sultan; ebenso, wenn diesem das Haupt des Kai- 
sers gebracht wird). Die Rhythmisierung erfolgt in der 
Weise, daß die Sätze parallel gebaut (Prädikat plus Er- 
gänzungen) und ziemlich kurz sind, wobei sich die Zahl der

־ 240 ־
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Ergänzungen in den zur Periode gehörigen Kola nicht allzu 
sehr unterscheidet.
Ist in der K-pler Erzählung rhythmisierte Sprache gerade 
als Andeutung spürbar, so wird im Pleskauer Text dem Leser, 
vielmehr noch dem Hörer, der Rhythmus der Sprache geradezu 
aufgezwungen. Dazu bedient sich der Autor zwar ebenfalls pa- 
rallelen Satzbaus, aber mit dem Unterschied, daß er verba- 
len Reim gebraucht, also das Verb an den Schluß des Kolons 
stellt. Die ohnehin schon zwingende Kraft des verbalen 
Reims wird häufig noch verstärkt durch Anapher bzw. als 
Anapher fungierende Wortpaare ("ovii - inii"). Die Fülle be- 
teutungeentleerter Wendungen (Formeln, Epitheta) im Verein 
mit rhythmisierter Sprache lenken sehr oft vom Geschehen ab 
und führen dazu, daß sich der Leser dem Klang der Sprache 
zuwendet und emotionaler Beeinflussung zugänglich wird.
Deutliche formale Gestaltung der Sprache ist im K-pler
Text in den Monologen zu konstatieren; es ist möglich, sie
fast in ihrer Gänze in parallel oder chiastisch gefügte
Kolo aufzugliedern. Diese strenge Form gibt den Rahmen für
Ausrufe, Apostrophen (zumeist an Gott) oder pointierte Anti-
thesen. Letztere finden wir auch im Pleskauer Text in gro-
ßer Zahl, doch neben einigen beispielhaft aufgebauten, straff
formulierten Antithesen sind die gedanklichen Gegensätze
in der Mehrzahl der Fälle formal nicht gestaltet. Dafür
stoßen wir in der Fleskauer Erzählung ständig auf Einzel-
.Vort-Antithesen,die durch den semantischen Gegensatz auf
engstem Raum sehr effektvoll sind und sicher den Zweck
haben, den Leser emotional anzusprechen. Diesem Zweck
dienen auch bestimmte Auswahlkriterien für den «ortgebrauch
im engeren Kontext: hundertfach Paronomasie ("fig. etym."
vom Typus "nakazanbmi nakazati") sowie kaum vorstellbare,
durch Zusammensetzung entstandene Neologismen ("mertvo-
trupogljadetelbnyj"). - Im K-pler Text fehlt diese affek-

/tische Figur fast vollkommen.
*

Die Monolge im Fleskauer Text haben ein ganz anderes Aus- 
sehen als die in der K-pler Erzählung. Von formaler Gestal- 
tung ist bis auf einige (allerdings wirkungsvolle) Stellen

- 241 ־
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nicht viel zu spüren - im Gegenteil: der Autor appelliert 
dort fast ausschließlich an die Emotionen des Lesers - die 
rhetorische Frage "peitscht die Affekte ... auf".
Darüber hinaus finden wir in den Monologen nicht nur Anru- 
fungen der Gottesmutter und der Heiligen - viel effektvol- 
1er sind die Apostrophen an den polnischen König, in die 
der Autor Spott, Ironie und Triumph legt - der Autor ge- 
braucht eine pathetische Sprache, vermischt aber auch mit 
volkstümlichen Sendungen ("glava nogam beseduet, gospodin 
rabu svoju čestb otdaet" 92/25 z.B.) und vor allem einer 
Vielzahl von Bibelzitatea, die dem Gesagten Authentizität

А Оund Autorität der biblischen Aussage verleihen soll.
Bis zum gewissen Grade äußert sich in der gegensätzlichen 
Diktion, die wir an unseren Texten beobachten, auch die 
gegensätzliche Grundstiinmung: Trauer, Resignation, schwa- 
che Hoffnung (= Prophezeiungen) hier - dort Triumph, Freu- 
de, Dankbarkeit.
Die Zurückhaltung, die wir beim K-pler Autor gegenüber al- 
len Neuerungen beobachten (z.B. umgangssprachliche Formen), 
zeigt sich auch in seinem Verhältnis zur Bildersprache, die 
sich fast ausschließlich aus bereits zu Topoi gewordenen 
Bildern der traditionellen Kriegserzählung zusammensetzt. 
Dieses Element fehlt auch im Ileskauer Text nicht, doch 
tritt es weit zurück hinter einer ungemein wirkungsvollen, 
im Wesentlichen auf dem Wortfeld "Schlange/Drache" beruhenden

־ 242 -

4.2) D. S. Lichacev: Poētika drevnerusskoļ literatury. L. 1967.
S. 95: "Avtory stremiate ja vee vvesti v izvestnye normy, 
vse klassifizirovat•, sopostavit* 8 izvestnymi^elucajami 
iz svjascennoj istorii, enabdit1 sootvetstvujuscimi cita- 
tami iz svjascennogo pisani ja i t.d. Srednevekovyj pieatel' 
iacet precedentov v proslom, ozabocen obrazcami, formulami, 
analogijami, podbiraet citaty, ..."
väI. auch F. C. M. Kitch: The Literary Stile of Epifanij 
Premudrv.i. ?letenl'e Sloves. München 1976. (Slavistische 
Beiträge. 96). ST 131 - 142.I. Talev: Some Problems of the Second South Slavic Influence 
fluence in Russia. München 1973. (Slavistische Beiträge. 
67). S. 59 י2 ־ .
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Bildersprache sowie verschiedenen Vergleichen und Metaphern, 
die sicher aus der Volks- bzw. Umgangssprache übernommen wor- 
den sind.
Der K-pler Autor versucht auf folgende Weise, seine Absichten 
zu verwirklichen: 1) den Leser durch detaillierten Bericht 
innerlich anzurühren, zu erschüttern; 2) durch feierlich- 
strenge Sprache und straff gegliederten Satzbau zu belehren 
und mit Hoffnung auf das Wiedererstehen der Stadt zu erfül- 
len.
Der Pleskauer Autor dagegen bringt dem Leser sein ideologi- 
sches Konzept - die Glorifizierung des Zaren - dadurch nahe, 
daß er neben einer sich an den tradierten literarischen Vor- 
Stellungen orientierenden allgemeinen Ausrichtung des Textes 
eine große Zahl volks- und umgangssprachlicher Elemente in 
die Erzählung hineinnimmt, die den Leser/Hörer direkt ange- 
sprochen haben dürften. Dazu kommt die Bevorzugung solcher 
rhetorischer Mittel, die auf Deckung von Emotionen abstel- 
len. So finden wir oft ein wirres Nebeneinander von tradi- 
tionellen und umgangssprachlichen Elementen als Mittel 
rhetorisch-affektischer Ausdrucksweise.
Stellen wir abschließend die beiden Erzählungen in ihren 
literarischen Kontext - wir können leider nicht näher darauf 
eingehen -, so ist zu bemerken, daß beide Texte zwar nicht 
typisch für ihre Zeit sind, diese aber dennoch in gewisser 
Weise charakterisieren.
Das sprachliche und stilistische Niveau der K-pler Erzäh- 
lung liegt weit über demjenigen der meisten zeitgenössi- 
sehen (Ende 15. Jh.) Werke. Dennoch kann man die K-pler Er- 
Zahlung als dem sprachlichen Ideal ihrer Zeit - dem Kir- 
chenslavischen - entsprechend ansehen. Andererseits wider- 
spricht die konzentrierte Darstellung (weitgehend ohne af- 
fektische Ausschmückung) der Tradition des Zweiten Südsla- 
vischen Einflusses, dessen emotionaler Vitenstil um diese 
Zeit sehr lebendig war. (Pachomij Serb starb erst um 1480.) 
Die Frage, ob wirļin der K-pler Erzählung eine Übersetzung 
vor uns haben oder nicht, könnte beispielsweise an diesem

־ 243 ־

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



Funkt ansetzen•
Die.Fleskauer Erzählung ist in diesem Sinne charakteristisch 
für ihre Zeit, als sie wie in einem Zerrspiegel, wie eine 
Karikatur, viele zeitgenössische sprachliche und auch lite- 
rarisćhe Erscheinungen in sich vereinigt. .Vir finden jenen 
emotionalen Stil, der für die tleskauer Erzählung so charak- 
teristisch ist, nicht allein in den Viten, sondern auch in 
den hagiographischen Passagen aller Genres, besonders der 
Chronik-Kompilationen (Stepennaja kniga, Nikon-Chronik, 
nicht so sehr im !,vovskij Codex). Das Eindringen der Um- 
gangss^rache ist ebenfalls ein Zeichen der Zeit und kann 
selbst in den konservativsten Schriftzeugnissen verfolgt 
werden. In 7/elchem ״.ai:e dies in der Fleskauer Erzählung statt- 
findet, konnten wir an vielen Erscheinungen auf den Ge- 
bieten der Phonetik und der Morphologie beobachten (Pol- 
noglasie, häufiges ״roz-M für ksl. "raz-", weitgehende 
Aufgabe der Palatalisationen im Bereich der Deklination; 
oft -c- für aksl. —8t— und altruss. -8t8-; -z- für aksl. 
und altruss• -zd-, Assimilationserscheinungen usw.; 
insbesondere bei der Flexion des pronominalen Adjektivs 
starker Anteil von solchen Formen, die auf die modernen 
Endungen weisen u.a.). Vor diesem Hintergrund fällt der 
intakte ksl. Formenbestand in der Erzählung über die 
Eroberung К-pels ganz besonders ins Auge.
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E. DAS VERB

I. Zur Literatur über den Gebrauch 
des Verbs im 16. Jahrhundert

In der Entwicklung des russischen Verbalsystems bildet das 
16• Jahrhundert einen Zeitraum des Umbruchs. Zwar war das al- 
te, aktionsartorientierte Verbalsystem nicht mehr lebendig, 
zwar sind überall die Anzeichen der Aspektualisierung erkenn- 
bar, aber das alte Formensystem, wie wir es in den aksl. und 
den frühen altrussischen Texten antreffen, lebt in verschie- 
denen Gattungen fort.
Aie die Normen der gesprochenen Sprache waren, wissen wir un- 
gefähr aus einer Gruppe von Quellen, die wir einmal ,profan* 
("delovoj") nennen wollen - Akten, Urkunden, Privatbriefe 
("gramoty" und "gramotki"); in diesem Zusammenhang sei z.B. 
nur an die Birkenrindenurkunden erinnert. Eine gehobene oder 
sogar literarische Form dieser an der gesprochenen Sprache 
orientierten "delovaja pièmennost'" repräsentieren die Nov- 
goroder und die Pleskauer Chroniken•
Den ,profánén’ schriftlichen Zeugnissen stehen diejenigen ge- 
genüber, die der literarischen Tradition verpflichtet sind: 
die geistliche Literatur, d.h. Predigt, Vita (von Heiligen 
und Fürsten), offizielle und offiziöse Sendschreiben, z.B. 
jene des Mönches Filofej von Pleskau, in denen er seine Vor- 
Stellungen von Moskau als Drittem Rom entwickelt; schließ- 
lieh das weite Feld der offiziellen und offiziösen Literatur, 
vor allem der Makarij-Ära : Lesemenäen, historiographische 
Kompendien, die gesamte sich in die moskovitische Ideologie 
einfügende Literatur - sei es historische Erzählung, sei es 
jener Bereich, der meist mit "publizistischen Tendenzen"* 
umschrieben wird.

־ 245 ־

1) Stender-Petersen. Geschichte, S. 202 f.; Gudzi.i. Ist. dr. 
russ. lit., S. 332 ff.; Efimov״ Ist. russk. lit. jazyka,
S. 64 f.
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Jener sich an der literarischen Tradition orientierende sprach-
liehe Stil wird in der Sovjet-Union generell "kniznyj" oder
als der "kniznaja tradieija" verbunden bezeichnet. Wir wollen
hier von ’literarisch’ oder, an "kniznyj" anknüpfend, von2’buchsprachlich-archaisierend’ sprechen. Selbstverständlich 
ist immer mit Beeinflussungen zu rechnen, vor allem mit dem 
Einfluß der gesprochenen Sprache auf die Schriftzeugnisse, die 
sich sprachlich an der literarischen Tradition orientierten.
Lange Zeit hat man die Literatur des 16. Jahrhunderts nur
allgemein charakterisiert, indem man auf den Ubergangscha-
raktér der Epoche hinwies und an Hand von einigen Beispielen
das Nebeneinander kirchenslavischer und umgangssprachlicher
Normen belegte. Schließlich erschien 1952 S. D. Nikiforovs
Monographie über das Verb, seine Kategorien und Formen in derx
2 Ś Hälfte des 16. Jahrhunderts. Es handelte sich hierbei um 
einen besonders glücklichen Umstand, der darin bestand, daß

S. 65. - Dieser Terminus, der sich durchgese^tzt hat, um- 
faßt z.B. die Aerke Peresvetovs, Ermolaj-Erazm 8, aber auch 
die Sendschreiben Ivan Groznyjs, sein Briefwechsel mit Kurb- 
skij, wobei aber darauf hinzuweisen ist, daß gerade die 
Schriften Ivan Groznyjs viele umgangssprachliche Elemente 
enthalten (vor allem die^Schreiben an das Kloster am Aei- 
ßen See oder an den Opricnik Vasilij Grjaznoj, der in ta- 
tarische Gefangenschaft geraten war;.
Vom sovjetischen Interesse an der Sprache Ivan Groznyjs 
zeugen die vielen lexikologischen Arbeiten darüber - vgl.
V. N. Rogova: Slovo-obrazovatel'naja sistema russkogo ja- 
zyka v 16. v. Krasnojarsk 1972. (diese Arbeit befaßt sich 
nur mit der Sprache Ivan Groznyjs.) S. 9 Anm. 21: verweist 
außer auf sechs eigene noch auf 6ieben weitere Arbeiten - 
z.T. Monographien - zu diesem Gegenstand.

2) Kiparskv, Russ. hist. Gram., S. 221 z.B. spricht von
"Buchform", wenn er diese traditionali6tische Buchsprache 
bzw. Literatursprache meint; Cernych und seine Übersetzer 

umgehen diesen Terminus und unterscheiden zwischen ’alt- 
russ. Literatur- und altruss. Umgangssprache’, Hist. Gram, 
russ. Spr., S. 221. Fred Otten. Die fin. Verbalformen, ge- 
braucht ständig, erstmals auf S. 4, ’buchsprachlich’.

3) S. D. Nikiforov: Glagol, ego kategorii i formy v russkoj 
pi&mennosti vtoroj poloviny 16. veka. AN SSSR M. 1952. 
(weiterhin zitiert als: Nikiforov, Glagol).
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Nikiforov allen Tendenzen in der Sovjet-Union zum Trotz, 
Sprachbetrachtung allein vom Standpunkt des Eindringens der 
russischen Volkssprache in die Literatursprache zu betreiben 
und dementsprechend auch das Material, das man betrachtet, 
auszuwählen^,beide Aspekte des russischen Schrifttums im 16.
Jh. berücksichtigt hat. Er bezieht nicht nur Urkunden, Chro- 
niken oder Akten in seine Untersuchungen ein, sondern ebenso, 
wenn nicht in noch stärkerem fcaße, Werke der traditionalisti- 
sehen Richtung, vor allem die Kazanskaja Istorija, den Brief- 
Wechsel Ivan Groznyj - Kurbskij, Povestb о Fetre i Fevronii, 
u.a. Die Fieskauer Erzählung gehört nicht zu seinen gellen.
In seinen Betrachtungen berüchsichtigt er - verständlicher- 
weise - keine neuen Chronik-Kompendien der Makarij-üra. In 
seinem Bestreben, den Zustand der Sprache eines bestimmten 
Zeitraumes, also synchron zu beschreiben, mußte ihm daran gele- 
gen sein, eine Vielfalt von Aerken der verschiedenen Gattun- 
gen und Stilrichtungen zu untersuchen. Das Ergebnis ist eine
- sieht man einmal über die schematische Behandlung des Ver- 
balaspekts ab - vor allem auch durch ihren Beispielreichtum 
überzeugende Arbeit.
Andererseits ist nicht zu übersehen, daß die Arbeit eher Ka- 
talogcharakter hat: Alle Kategorien werden abgehandelt, es 
finden sich auch gelegentlich Hinweise über den Gebrauch be- 
stimmter Formen - etwa den vielsagenden Hinweis darauf, daß 
das Ipf. vorwiegend in •Verken angewandt wird, deren Autor sich5der schriftsprachlichen Tradition verpflichtet weiß ; die Part. 
präs.-Form -če, -ča, -ču (im Gegensatz zu -šče, -šča,-ščju) 
bezeichnet er als typisch für den geschäftlichen und sonsti- 
gen profanen Sprachgebrauch. Diese Formen deuteten auf ein£Einfließen umgangssprachlicher Elemente.

4) E. N. Borisova: 0 sposobach obrazovanija imen suščestvi- 
tel'nych v panfjatnikach delovoj pismennosti 16 - 18 w.
In: Materiały i nabljudenija po rusakomu jazyku. Ufa 1961•
M. A. Selivanov : К charakteristike *delevogo stilja* v 
drevneruskom literaturnom jazyke. Krasnojarsk 1963•
M. A. Sokolova: Ocerki po jazyku delovych pamjatnikov 16 v.
L. 1957.

5) Nikiforov. Glagol, S. 148 f.
6) ebda. S. 262 f.

1050711

־ 247 ־

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



- 248 -

Solche allgemeinen Aussagen gewinnen natürlich auch nicht 
sehr viel dadurch, daß sie mit zahlreichen Beispielen belegt 
werden. Dadurch, daß Nikiforov alle in einem bestimmten Zeit- 
raum gebrauchten Verbalkategorien aufzunehmen sucht, verliert 
seine Monographie die Fähigkeit, einzelne Tendenzen zu be- 
zeichnen, ganz bestimmte Entwicklungen zu beschreiben.
In eine ganz andere Richtung zielen zwei Arbeiten, die in 
letzter Zeit auf deutschem Boden entstanden sind• Sie unter- 
suchen die verbalen Kategorien an einzelnen Werken und kom- 
men auf diese Weise zu Ergebnissen, die zwar nicht verall- 
gemeinert werden können, die aber den Vorteil haben, daß sie
- im Gegensatz zu den vagen "allgemeingültigen" Aussagen, zu 
denen Nikiforov kommt - klar formulieren können, wie jede 
Kategorie angewandt wird•
Die erste Arbeit ist von N. Boretzky: Der Tempusgebrauch in 
Kurbskijs "Istorija velikago knjazja moskovskago". Diss.
Bonn 1964• Der Autor stellt darin die Verwendungsmöglich- 
keiten der einzelnen Kategorien und ihrer Varianten beinahe 
thesenmäßig vor und belegt diese dann mit wenigen Beispie- 
len.*'* Er stellt fest, daß das 1-Part. die Hälfte aller Prä- 
teritalformen in Kurbskijs "Istorija" bildet. Eine funktio- 
naie Scheidung zwischen ksl. Präteritalformen und dem 1-Part. 
kann er nicht erkennen, vielmehr scheine es, als habe Kurb- 
skij in Bereichen (Kriegsberichte), in denen er sich auf 
literarische Vorlagen stützen konnte, Aor. und Ipf. bevor- 
zugt, dort aber, wo er über die Grausamkeiten Ivan Groznyjs 
berichtet, für deren Beschreibung er natürlich keine Vor- 
bilder finden konnte - also eigenständig schrieb -, das 
1-Part. benutzt. Ansonsten stellt Boretzky häufig falsche

7) Bereits Budich. Aspekt, S. 23, hat den Mangel an Beispie- 
len speziell an dieser Arbeit kritisiert. Hieraus resul- 
tiert seine Forderung nach Vorstellung allen untersuch- 
ten Materials. Er hat zumindestens insofern recht, als 
die meist zwei Beispiele für einen Thesenpunkt bei Bo- 
retzky kaum zur Demonstration ausreichen, geschweige denn 
Beweis- oder Überzeugungskraft besitzen.
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formale Bildungen sowie häufig inadäquate Verwendung der Tem- 
рога - etwa das Ipf. an Stelle von Aor. - fest. An der Spra- 
che Kurbskijs in der "Istorija" ist also deutlich zu erken- 
nen, daß die alten Tempora verwandt werden, um dem betref- 
fenden Werk ein bestimmtes stilistisches Niveau zu sichern
- daß aber sogar Kurbskij, ein Mann von hoher Bildung, die 
alten Tempora formal und funktional nicht mehr sicher be- 
herrscht.
Die zweite, jüngere Arbeit, befaßt sich mit den finiten Ver-

Оbaiformen in der "Stepennaja kniga": F. Otten: Die finiten 
Verbalformen und ihr Gebrauch in der Stepennaja kniga cars- 
kogo rodoslovija. Berlin 1973•
Die Arbeit zeichnet sich durch große Materialfülle aus; der 
Autor scheut sich auch nicht, einmal einen größeren Abschnitt 
seines Textes in die Arbeit zu übernehmen, um eine bestimmte 
Verwendungsart einer Kategorie deutlich zu machen (Boretzkys 
Beispiele überschreiten selten die Länge von 1 1/2 Zeilen). 
Sehr häufig verweist der Verfasser auf Vorlagen, die der 
Kompilator der "Stepennaja kniga" ausgeschrieben hat, oder 
aber auf jüngere Abschriften: auf diese weise gelingen hin 
und wieder diachronische Einblicke in bestimmte Entwicklun- 
gen, z.B., wenn der Autor verschiedentlich beobachtet, wie 
der Kompilator bzw. Redaktor ein 1-Part. der Vorlage durch 
Aor. oder Ipf. ersetzt. Er stellt fest, daß der Gebrauch der 
finiten Verbalformen weitgehend der ksl. Tradition entspricht. 
Zwar ist stellenweise zu beobachten, wie das Bewußtsein für 
die Funktion von Perf., Aor. und Ipf. schwindet - sie wer- 
den austauschbar - , doch ist ganz deutlich, daß der Redak- 
tor sich bemüht, umgangssprachliche Formen (1-Part. als Er-

- 249 ־

8) Auf Deckblatt und Buchrücken heißt es kurioserweise : 
 Die finitiven Verbalformen ...". Auf dem Titelblatt,״
heißt es dann aber korrekt: "Die finiten Verbalformen 
und ...*״. - Vgl. auch die Rezension dieser Arbeit von
H. Keipert in: ZefSlPh 38 (1975). S. 394 - 397.
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satz für Ipf.) zu meiden.^
Angesichts der ungeheuren Materialfülle, die Otten zu bearbei- 
ten hatte, ist es verständlich, daß er sich auf die Behandlung 
des Verb.fin. beschränkte und die Partizipien nicht in seine 
Untersuchungen einbezog. Doch hätte er unbedingt von vornher- 
ein deutlich darauf hinweisen müssen, daß in der "Stepennaja 
kniga" die aktiven Partizipien eine ganz bedeutende Rolle 
spielen (m.E. machen sie mindestens 25 v.Hd. aller verbaler 
Formen aus) und offensichtlich sehr oft in die Punktion eines 
Verb.fin. eingerückt sind, was als zusätzlicher Hinweis auf 
Unsicherheiten im Gebrauch der bevorzugten ksl. Verbalformen 
zu werten ist.
Otten führt die finiten Verbalkategorien (nebst Beobachtungen 
zum Aspekt) an Hand rechen Belegmaterials (korrekte und ab- 
weichende Bildungen) vor Augen und kommentiert ihre Punktion. 
Es wäre vielleicht darüber hinaus noch sinnvoll gewesen, hätte 
Otten seine Bewertung der einzelnen Erscheinungen öfter als 
geschehen durch statistische Angaben gestützt - der Leser 
würde ihm in seinen Schlüssen noch bereitwilliger folgen.
Beide genannten Arbeiten verraten wenig über den untersuchten 
Text selbst, was über den engeren verbalen Bereich hinaus

9) flenn Otten. Fin. Verbalformen, S. 152, 232, 250 und 273 
betont, daß die hohe Frequenz ksl. Formen auf den Zwei- 
ten Südslavischen Einfluß zurückzuführen sei, so müssen 
wir dem entschieden widersprechen.
Dieser Einfluß war lebendig Ende des 14. und in der er- 
sten Hälfte des 15. Jh.s - der Autor mit dem breitesten 
Wirkungsfeld, Pachomij Logofet (bzw. Serb), starb um 
1480. Natürlich brachte der Zweite Südslavische Einfluß 
eine Renaissance der ksl. Formen, eine bestimmte Stil- 
richtung, insbesondere in der altruss. Vitenliteratur. 
A'enn diese archaisierende Tendenz und jene spezielle 
hagiographische Stilrichtung in der 2. Hälfte des 16.
Jh.s eine Belebung erfahren, dann liegt das nur indirekt 
am Zweiten Südslavischen Einfluß; der eigentliche Grund 
ist eher darin zu sehen, daß - wie wir zu zeigen versuch- 
ten - die durch den Metropolit Makarij angeregte Kompi- 
lationstätigkeit, die mit der Sammlung und Neubearbeitung 
der Viten begann, sich dieses Stils bediente und so den 
typischsten Erscheinungen des Zweiten Südslavischen Ein- 
flusses zu einer Renaissance verhalf.
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ginge. Bei Otten geben die gelegentlich vorgestellten große- 
ren Textpassagen einen gewissen Eindruck vom Stil der "Ste- 
pennaja kniga"י obgleich die Einblicke ganz zufälliger Natur 
sind, weil sie sich ja aus verbalen, nicht stilistischen, 
Untersuchungen ergeben.
Wenn wir uns nun verstärkt dem Verb zuwenden, dann aus der 
Erkenntnis heraus, daß zumindest für die Zeit des Verfalls 
der alten verbalen Kategorien die nähere Betrachtung eines 
Textes um eine Untersuchung derselben nicht herumkommt.
Der ursprüngliche Ansatz unserer Arbeit, eine allgemeine 
Stiluntersuchung zur Bestimmung des moskovitischen Prunk- 
stils durchzuführen, zeigte, daß der wesentliche stilisti- 
sehe Unterschied zwischen den beiden Texten - trotz vieler 
gravierender Gegensätze im Gebrauch der "rhetorischen Eie- 
mente" - in der Verwendung der Verbalkategorien liegt. Und 
diesen wesentlichen Unterschied wollen wir herausarbeiten 
und deutlich machen. Die Gegenüberstellung der beiden Texte 
wird uns helfen, die Besonderheit der Pleskauer Erzählung 
klar hervortreten zu lassen.

050711!

־ 25 ו ־
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II• Überblick über das Auftreten
der verbalen Kategorien in unseren Texten

Die Veränderungen, die wir im altruss. Verbalsystem beob- 
achten, betreffen den Übergang vom aktionsartorientierten 
Tempussystem zum aspektorientierten, paarigen Verbalsystem 
mit imperfektiver (= imperf.) und perfektiver (= perf.) 
Vertretung der meisten Verben.
Für eine grobe Bestimmung des Entwicklungsstandes ist das
Präteritum signifikant: Inwieweit werden in einem gegebenen
Text dxe ksl. Tempora Imperfekt (= Ipf.) und Aorist (= Aor.)
durch das umgangssprachlich längst etablierte 1-Partizip
1 ersetzt? Wir gingen von der Erwartung aus, daß(.Part-־ 1)
in einer Kriegserzählung des 16. Jh.s, wie sie die Erzäh-
lung über die Belagerung Pleskaus darstellt, innerhalb be-
wegter Kampfczeaien mit sich überstürzender Handlung das um-

2gangssprachliche 1-Part• leicht Eingang finden könnte.

Um eventuelle Unterschiede im Gebrauch der Verbalformen

1) Ich werde im folgenden bei der Bezeichnung "1-Part." 
bleiben; sehr treffend wäre auch die Bezeichnung "1-Prä- 
teritum". Auf keinen Fall scheint mir aber der Begriff 
"Perfekt11 für dies durch 1-Part. ausgedrückte universale 
Präteritum angebracht zu sein. Das alte Perfekt bestand 
aus flektiertem Hilfsverb "byti + 1-Part.". "Perfekt ist 
der aus einer vergangenen nichtdurativen Handlung resul- 
tierende Zustand ..." = K. Trost: Perfekt und Konditio- 
nal im Altkirchenslavischen• Wiesbaden 1972 (Bibliotheca 
Slavica)• S. 13• (weiterhin zitiert: Trost, Perfekt).
Von ”Perfekt" spricht z.B. Efimov• Ist.russk.lit• jazyka, 
S. 44; Nikiforov, Glagol, S• 155 benutzt es mit Ein- 
Schränkungen; ähnlich Otten. Fin• Verbalformen, S• 331 
"Mit derartigen formalen Veränderungen tritt das Per- 
fekt, auch semantisch umgestaltet, als einfaches Vergan- 
genheitstempus neben den Aorist."

2) In nichtliterarischen schriftlichen Zeugnissen ("delova- 
ja piśmennostf") ist das 1-Part. das am stärksten vertre- 
tene Vergangenheitstempus - vgl• Nikiforov, Glagol, S. 
1 5 5 » Efimov ! Ist.russk•lit.jazyka, S• 44: "Perfekt byl 
vesma rasprostranen v razgovornom jazyke drevnejeej po- 
ry, ..." Ders., ebda•, S. 44, Anm. 3: In 83 Birkenrin- 
den-Urkunden erscheint als Präteritum ausschließlich das 
Perfekt (= 1-Part.) - Ausnahme: ein einziger Aorist in 
all diesen Urkunden.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



auch innerhalb der einzelnen Texte aufzuspüren, teilten wir 
unsere Erzählung in inhaltlich verschiedene Bereiche auf. 
Zunächst einmal trennten wir Passagen persönlicher Diktion 
von den rein erzählenden Bereichen ab: Wörtliche Rede (Dia- 
loge, Monologe, Ansprachen z.B. der Voevoden an die Pleskau- 
er, Gebete) und Briefe. Hierbei unterschieden wir wieder 
zwischen allgemeiner Rede bzw. Brief und Rede/Brief geist- 
liehen Inhalts. Während wir im Pleskauer Text eine Reihe 
von Sendschreiben vorfinden, spielen schriftliche Mitteilun- 
gen in der K-pler Erzählung keine Rolle - selbst die Prophe- 
zeiungen im Schlußteil, die auf schriftlichen Vorlagen beru- 
hen, werden meist frei wiedergegeben und ordnen sich im 
Duktus dem monologischen Charakter dieses Schlußteils unter. 
Aus gelegentlichen Zitaten (Leo sapiens, Visio Danielis) 
lassen sich keine weitgehenden Schlüsse ziehen.
Die umfangmäßig bei weitem dominierenden erzählenden Ab- 
schnitte der Texte haben wir in

1. allgemein berichtende Passagen,
2. geistlich orientierte^ 11 ,
3• Kampf-/Kriegsberichte

aufgeteilt.
Für unsere statistischen Untersuchungen haben wir als zu- 
sätzlichen Vergleich eine dritte, wenn auch kürzere Erzäh- 
lung hinzugezogen: Die Erzählung über die Annexion Pleskaus 
durch Vasilij III. 15Ю aus der 3• Pleskauer Chronik.^ Da, 
wie schon verschiedentlich hervorgehoben, die Novgoroder 
und die Pleskauer Chroniken den Stand der gesprochenen

3) Unter "geistlich orientierte Passagen" sind Beschreibun- 
gen geistlicher Handlungen zu verstehen - z.B. von Pro- 
Zessionen, Vorgängen in der Kirche, von Handlungen geiet- 
licher Würdenträger.

4) Wir haben die ausführliche Variante der Erzählung nach 
der Archivhs. herangezogen - Pskovskie letopisi 2,
S. 253 59 ־• Sie entstammt der Mitte des 16. Jh.s. - In 
der Erzählung wird in überaus scharfer Form das erpresse- 
rische und betrügerische Vorgehen des Moskauer Großfür- 
sten angeprangert und der "vyvod" ■ die Deportation von 
300 der angesehensten Pleskauer Familien ine Moskauer 
Gebiet angeklagt. Eine die Annexionspolitik Moskaus bloß- 
legende Einleitung und eine lyrische Klage über den Ver- 
lust der Vece-Glocken (= Freiheit Pleskaus) heben sich in 
ihrer Diktion scharf vom übrigen Text ab.
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Sprache besser als andere literarische Zeugnisse spiegeln, 
hoffen wir, die Einordnung unserer beiden Kriegserzählungen 
durch Vergleich mit der Pleskauer Chronikerzählung erleich- 
tern zu können.

1. Die Tabelle 1

Auf der Schautafel sind die drei Bereiche der erzählenden 
Abschnitte und die zwei Bereiche der persönlichen Diktion 
deutlich zu erkennen.
Grundsätzlich besteht jede Angabe aus drei Zahlen. Nehmen 
wir einmal als Beispiel den Aorist im erzählenden Bereich 
(allgemein berichtend) des K-pler Textes. Dort finden wir 
folgende Angaben: 211/8- 21,3 48,8 ־/£. Die erste Angabe 211/8 
nennt die Zahl der Aorist-Belege (vcn 219 Formen = 8 "rece״*), die 
letzte Angabe (48,8$ besagt, daß diese 219 Aoristformen 
48,8 v.Hd. aller im allgemein berichtenden Bereich vorkom- 
menden Verbalformen (siehe unterste Spalte: ,Gesamt449 - ״ 
Verbalformen) dareteilen.
Während diese Prozentangabe auf den jeweiligen Bereich (all- 
gemein berichtend, geistlich orientiert usw.) bezogen ist, 
bezeichnet die mittlere Angabe die absolute Häufigkeit der 
vorkommenden Verbalformen, und zwar durchgehend gültig für 
alle drei in der Graphik erfaßten Texte. Diese Angabe soll 
helfen, sich eine konkrete Vorstellung von der Frequenz der 
einzelnen Verbformen zu machen. Die Zahl gibt an, wie oft 
die bestimmte Kategorie in einem umfangmäßig klar begrenz- 
ten, für alle Bereiche und für alle drei Texte gleich gro- 
ßen Textabschnitt vorkommt - z.B. lesen wir in der Tabelle 
unter der Kategorie "Imperfekt11 (allgemein berichtende Ab- 
schnitte) folgendes :
K-pel: 59/9/35 - 6,6 - 15,1 
Plsk.: 88/7/11 - 3,4 - 16,2

־ 254 -

5) Die dreifache Untergliederung der Angabe der Ipf.-Belege 
soll die Formen von Vollverben und die Ipf.-Belege von 
”byti1' trennen: die erste Zahl nennt Ipf.-Belege von Voll- 
verben, die zweite Zahl das^Vorkommen von "be" (7), die 
dritte Zahl Belege von "bjaee" (11) - Pleskauer Text.
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Aus dieser Zahlenkombination ist zu ersehen, daß die 71 Ipf.־ 
Belege im K-pler Text (59 von Vollverben, 9 von "be", 3 von 
"bjase) 15,1 v. Hd. der gesamten Verbalformen des allgemein 
berichtenden Bereichs ausmachen und daß die 106 Ipf.-Belege 
im Pleskauer Text (88 von Vollverben, 7 von "be", 11 von 
"bjase") mit 16,2 v.Hd. ungefähr den gleichen Anteil in die- 
зет Bereich haben. Ein Blick auf die mittlere Zahl zeigt 
aber, daß im K-pler Text das Ipf. - absolut gesehen - dop- 
pelt so häufig ist wie im Pleskauer Text. Die Erklärung für 
diese Diskrepanz, der wir bei jeder Angabe begegnen, finden 
wir bereits beim Vergleich von Umfang der Texte und Zahl der 
Verbalformen: Die Pleskauer Erzählung 1581 ist beinahe doppelt 
so umfangreich wie die K-pler Erzählung, dennoch hat letzte- 
re noch mehr Verbformen als der Pleskauer Text 1581 :
K-pel 1550 Formen, Pleskau 1490 Formen. Wir erinnern in die- 
sem Zusammenhang an das, was im Kapitel: Anmerkungen zum 
Stil unserer Texte - 2• Informationsgehalt der Texte S. 202 - 11 
festgestellt worden war - Aufzählungen, Synonymien, Epitheta 
ornatia, vielgliedrige formelhafte Benennungen von Personen 
und Personengruppen u.a. lassen sehr oft den Informationsge- 
halt im Pleskauer Text fast auf Null herabsinken. Redundante 
Wendungen dieser Art waren dagegen im K-pler Text ziemlich 
selten. Die größere Konzentration auf die Vermittlung von 
Fakten, auf die Mitteilung von Vorgängen usw. im K-pler Text 
findet auch in der hohen Frequenz verbaler Formen ihren Nie- 
derschlag.
Um diesen absoluten Vergleich zu ermöglichen, wurden die drei
in der Tabelle aufgeführten Texte auf ein gemeinsames Format
projiziert. Zur Veranschaulichung wählten wir als Maßstab
eine Textseite der Ausgabe der Pleskauer Erzahung 1581 - auf
diese also beziehen sich alle Angaben über die Frequenz ei-
ner Verbalform (= mittlere Zahl). Um diese Vereinheitlichung
zu erreichen, wurde folgendermaßen verfahren:

Die Pleskauer Textseite zählt 35 Zeilen. Oft sind es aber 
weniger wegen der Fußnoten am unteren Seitenende. Außer- 
dem wird die Zeilenzahl faktisch durch Absätze (Teile der 
Zeilen bleiben textfrei) und durch Überschriften (die wir 
nicht in die Untersuchungen einbezogen haben) verringert.
Der so entstandene Zeilenausfall wurde genau berechnet
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und auf den gesamten Text umgelegt. Dabei ergab sich, 
daß die Textseite des Pleskauer Textes im Durchschnitt
33.7 Seiten beträgt. Da eine Zeile der Edition durch- 
schnittlich 53 Drucktypenstellen enthält, ergibt sich 
für die Pleskauer ״Norm"-Seite eine Zahl von
33.7 x 53 = 1786 Drucktypenstellen.
Die einzelnen Bereiche, wie sie in der Tabelle erschei- 
nen, wurden zunächst im Pleskauer Text zeilenmäßig aus- 
gezählt und durch Division durch die Zeilenzahl der 
Norm-Seite (33,7) auf dieses Format gebracht.
Entsprechend wurde bei den anderen beiden Texten verfah- 
ren: die einzelnen Bereiche wurden auf die Zahl der Zei- 
len - unter Berücksichtigung textfreier Zeilenteile - 
durchgezählt. Da der Pleskauer Chroniktext 15Ю im 
Durchschnitt 60 Drucktypenstellen, der K-pler Text 59 
Drucktypenstellen hat, multiplizierten wir die Zeilen- 
zahl eines bestimmten Bereichs mit 59/60, erhielten so die 
Zahl der Drucktypenstellen des betr. Bereichs, die wir 
dann durch 1786 ( = Zahl der Drucktypenstellen auf der 
Pleskauer Normseite) dividierten - damit ist der Vor- 
gang der Transponierung beendet: das so erzielte Ergeb- 
nis gibt uns den Umfang des entsprechenden Bereichs der 
Erzählung über den Fall K-pels und der Pleskauer Chro- 
nikerzählung 110ל im Format der I leskauer MNorm"-Seite 
an. (6)

Durch diese Operation gelangten wir zu folgenden Relationen:
alldem. geistl• Kampf

wrt.Rede
aligera.

wrt.Rede 
geistl. gesamt

Plesk.
Seiten

1510 6,5 —  — — —  — — 1,6 0,7 8,8 91

K-pel 10,3 3,4 13,3 2,7 5.1 34,8 И

1581 28,1 7,7 11,2 6,8 6,5 60,3 Yl

Wir beziehen uns im folgenden nicht weiter auf diese absolu- 
ten Frequenz-Angaben. Sie sollen, wie gesagt, nur eine kőnkre- 
te Vorstellung von der Häufigkeit der einzelnen Verbformen 
vermitteln und absolute Vergleiche ermöglichen. So ist es 
beispielsweise interessant zu sehen, daß das Part.pras. im 
Kampfbericht des Pleskauer Textes 1581 nicht nur prozentual 
häufig höher liegt als im K-pler Text (Pleskau 23,1 v.Hd•,

6) Beispiel: im K-pler Text finden sich bei genauster Zählung
für den geistlich orientierten Bereich (erzählend) 103
Zeilen. Die Druckzeile hat hier durchschnittlich 59 Stel-
len, wir kommen also für diesen Bereich (103 x 59) auf
6077 Drucktypenstellen• Diese dividieren wir durch 1786 
(Zahl der Drucktypenstellen der Pleskauer 11Normtt-Seite)
und erhalten so 3,4 Pleskauer "Norm"-Seiten.
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К-pel 8,4 v.Hd.), sondern auch absolut gesehen - auf unserer 
Normseite - viel häufiger ist als in der K-pler Erzählung: 
Pleskau - fast 7 Belege, K-pel 4 Belege pro Normseite. Wenn 
wir an das zuvor über die doppelte Dichte an Verbformen im 
K-pler Text Gesagte erinnern, dann wird klar, daß das starke 
Übergewicht des Part.praes. im Pleskauer Text (Kampfbericht)
- nicht nur im prozentualen, sondern auch im absoluten Maß- 
etab - einen signifikanten Unterschied im Gebrauch dieser 
Kategorie innerhalb dieser beiden Texte anzeigen muß.

2. Die verbalen Kategorien im Vergleich
Das Präsens ist im Pleskauer Text 1581 mit durchschnittlich
20 v.Hd. vertreten, im Kampfbericht erreicht es allerdings 
nur 6 v.Hd. 20 v.Hd. an Praes.-Formen innerhalb eines Berei- 
chee nicht-persönlicher Diktion erweisen sich als sehr hoher 
Prozentsatz, wenn man sich vergegenwärtigt, daß das Präsens 
in den beiden anderen Texten im erzählenden Bereich jeweilsךnur bei 5 v.Hd. liegt. Das große Übergewicht an Praes.-For- 
men im Pleskauer Text rührt daher, daß wir dort häufig auf 
Abschnitte stoßen, die als Erzähltempus durchgehend das 
Praesens historicum (= Praes.hist.) haben. Das fällt beson- 
ders im ersten Drittel der Erzählung auf (bis zum Einsetzen 
der Kampfhandlungen), wo der Autor die Vorgeschichte be- 
leuchtende Vorgänge darstellt. Im aktuellen Bericht stoßen 
wir - wie auch in den anderen Texten - nur vereinzelt auf 
Praee.hiet.
Praes.-formen sind in der K-pler Erzählung nicht nur viel 
seltener als in der Erzählung über die Belagerung Pleskaus, 
sondern haben dort auch eine ganz andere Qualität - in der 
Tabelle finden wir die Angaben zum Praes. für die beiden 
Kriegserzählungen aufgeteilt; eine der beiden Spalten ist 
mit "da11 bezeichnet; Diese Angabe nennt solche Praee.-Formen, 
die in abhängigen Heische-, Final- und seltener in Koneeku- 
tiveäteen auftreten, die durch •,da" eingeleitet werden; z.B.

־ 257 -

7) Im allgemein berichtenden Bereich des K-pler Textes fin- 
den sich 10 v.Hd. Praes.-Belege - aber kein Praee.hist« 
über die andere Qualität dieses Präe. - siehe im folgenden.
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KP 69/23 i daždb slavu imeni tvoemu,
da posramjatsja vrazi tvoi ..."

und laß Deinen Namen im Glanz des Ruhmes 
erstrahlen,
damit Deine Feinde erniedrigt/beschämt werden,..1

Praes.-Formen innerhalb solcher Konstruktionen machen im 
K-pler Text zwei Drittel aller Belege aus: von 71 Praee.- 
Formen können wir nur 25 als Praes.hiet. bezeichnen, die 
übrigen 46 Praee.-Belege befinden sich in abhängigen Heische- 
und in Finalsätzen.
Betrachten wir daraufhin die Angaben zum Pleskauer Text 1581, 
so bemerken wir einen grundsätzlichen Unterschied zur K-pler 
Erzählung: Dort stehen 180 Belegen, die wir als Praes.hist.Qbezeichnen können, nur fünf Praee.-Belege in abhängigen Hei-
sehe- und Finalsätzen gegenüber. Ein Blick auf die Vertre-
tung des Konditionals, der im Russ. die indikativische Kon-
struktion des Aksl. ("da + Praes. mit Futur-Bedeutung") ab-
löste,^ zeigt uns, daß der Konditional in beiden Texten nur
eine minimale Vertretung hat.1̂  Final-, Heische- und die sei-
tenen Konsekutivsätze haben also in der K_pler Erzählung ein
erdrückendes Übergewicht gegenüber entsprechenden Satzkon-
struktionen im Pleskauer Text.

Diese Schlußfolgerung dürfen wir verallgemeinern und auf 
einen bezeichnenden Gegensatz (von Unterschied" kann hier 
keine Rede mehr sein) zwischen den beiden Kriegserzählun- 
gen hinweisen, auf den wir im Rahmen dieser Arbeit leider 
nur am Rande eingehen können; Im K-pler Text dominiert 
die hypotaktische Fügung von Sätzen, wohingegen der Pies- 
kauer Autor Parataxe bevorzugt. Letztere ist nicht im-

8) Brauer, Konjunktiv, S.w243, nennt 4 derartige Belege. Er 
übersah den durch Malysevs Interpunktion verdeckten abhän- 
gigen Heischesatz, auf den wir S. 138 hingewiesen haben:
38/28 "пасаіьпісу ... sovet sotvorse. Da posijut к ..."

*die Oberen faßten den Plan, zum Zaren zu schicken*.
9) Brauer, Konjunktiv, S. 237: Der Konditional in Final- und 

Heischesätzen ist häufiger als die indikativische Konstruk- 
tion in Denkmälern des 16. Jh.s "mit geringerem ksl. Ein- 
fluß, so daß also hier die Zunahme des Konditionalgebrauchs 
als Merkmal der russischen Sprache zu werten ist."

10) Der Kondit, wird in unseren Texten durch "daby + 1-Part." 
gebildet.

11) K-pel: 25 Praes.hist. : 46 da+Praes. - 5 Kond. = 33 • 67 
Plsk. :180 " "  : 5 " "  - 1 1 "  =r 92 : 8
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stande, innere Beziehungen geschilderter Vorgänge zuein- 
ander und Abhängigkeiten voneinander so klar herauszu- 
stellen! wie dies die Hypotaxe vermag. (12). Eine detail- 
lierte Untersuchung der K-pler Erzählung auf ihre Satz- 
konstruktionen, 8atzgefüge und konjunktionale Nebensätze 
hin, sodann ein Vergleich mit einer repräsentativen Aus- 
wähl altrussischer Texte könnte einen Ansatz liefern zur 
Beantwortung der eingangs erörterten Frage, ob die K-pler 
Erzählung eine Übersetzung (aus dem Griechischen?) dar- 
stelle.

Daß in den Abschnitten persönlicher Diktion - wörtliche Rede, 
Monologe, Sendschreiben usw. - das Präsens dominiert, braucht 
nicht hervorgehoben zu werden und bedarf keiner weiteren 
Erläuterungen.1̂

־ 259 ־

Das Imperfekt kommt in der Pleskauer Chronikerzählung 1510
im Vergleich zu den beiden anderen Texten besonders selten
vor - 7 v.Hd. aller Verbformen bilden es im berichtenden Be-
reich. Diese Angabe deckt sich mit einer Zählung P. Ja. Öer-
nychs an der 1. Novgoroder Chronik (Synodal-Hs.): Der Haupt-
anteil aller Verbformen fällt auf den Aorist (83,3 v.Hd.),

14 xauf das Imperfekt nur 5 v.Hd. Cernych meint, daß das Ipf. 
umgangssprachlich vielleicht schon im 13. Jh. außer Gebrauch 
gekommen sei.1'* In Akten, Urkunden, auch in der "Russkaja 
Pravda" begegnet es selten. Insofern bestätigt also der Pies- 
kauer Chroniktext 1510 die Vorstellung, daß die Pleskauer 
Chroniken besser die gesprochene Sprache reflektieren als an- 
dere Schriftdenkmäler.
Im K-pler Text und in der Pleskauer Erzählung 1581 macht das 
Ipf. in den allgemein berichtenden Passagen ungefähr 15 v.Hd• 
aus. Im geistlich orientierten Bereich des K-pler Textes 
bleibt der Anteil des Ipf.в mit 17 v.Hd. etwa gleich stark.

12) Im Rahmen der Untersuchung an den partizipialen Konetruk- 
tionen kommen wir auf Para- und Hypotaxe nochmals cu epr• - 
chen, und dort wollen wir auch konkretes Material hier- 
tu vorlegen, das die hier gemachten Beobachtungen voll 
bestätigt.

13) Den Praee. - Angaben sind die wenigen Belege fUr periphraet. 
Futur zugezählt: 11 - Pleskau 15Ю, 2 K-pel, 11 Pleekau1581.

14) P• J• Tschernych (6ernych): Historische Grameatik der rue- 
alschen Spracne. Halle 1957. S. 221 - diese Angaben fin- 
den eich nur in der deutschen Ausgabe.

15) Tschernych (Cernych). ebda.
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Im Pleskauer Text 1581 sinkt es dagegen auf 9»7 v.Hd. herab. 
Der Begründung für diese Erscheinung werden wir im Rahmen 
der Auswertung unserer Statistik noch öfter begegnen: Die 
Abnahme der Ipf.-Formen im geistlichen Bereich des Pleskauer 
Textes 1581 ist eng verbunden mit einer Zunahme der Part. 
praes.-Belege ; im Hinblick auf den K-pler Text ist wohl auch 
eine Abnahme finiter Verbalformen zugunsten des Part• praet. 
zu konstatieren (Ipf. K-pels 17 v.Hd. - Pleskau: 9»7 v.Hd.; 
Part.praet.: К-pel 7,5 v.Hd. - Pleskau: 16,8 v.Hd.).
Innerhalb des Kampfberichtes steigt in beiden Kriegserzäh- 
lungen der Anteil an Ipf.-Formen an, aber während im Pies- 
kauer Text der Ipf.-Anteil hier nur knapp um 3 v.Hd. über 
demjenigen des Ipf. im allgemeinen Bericht liegt, beträgt 
diese Steigerung im K-pler Text mehr als 10 v.Hd. auf fast
28 v.Hd. (Pleskau 1 5 8I hat nur 19 v.Hd.). Obwohl sich im 
Pleskauer Text auch innerhalb des Kampfberichts der Anteil 
der Partizipien erhöht, erfährt gegenüber dem geistlichen 
Bereich das Ipf. auch im Kampfbericht eine 10-prozentige Zu- 
nähme, die darauf zurückzuführen ist, daß in diesem Bereich 
das Praes.hist. auf knapp 6 v.Hd. absinkt.
Der allgemeine Anstieg des Ipf. in den Kampfszenen, den wir 
mit 10-prozentiger Erhöhung ja in beiden Texten (gegenüber 
dem geistlichen Bereich) konstatieren, hängt mit den dort ge- 
schilderten Vorgängen zusammen: Entweder werden sich stän- 
dig wiederholende oder iterative genannt (hauen, schlagen, 
schießen), oder der Autor schildert mächtige Vorgänge, die 
aber durchaus gezielt und begrenzt sein können; während im 
ersteren Fall das Ipf. das natürliche Tempus ist, kommt im 
letzteren Fall eine Funktion des Ipf.s zum Tragen, die gerade 
für Massenszenen typisch ist - die sog. distributive Funk- 
tion1̂  des Ipf. Ein einheitlicher Vorgang, der von einer 
Vielzahl von Menschen bewirkt wird, wird durch das Ipf. 
gleichsam atomisiert - durch das Ipf. hebt der Autor die 
Vielzahl der Menschen hervor, die an der Handlung beteiligt 
ist: angreifen, stürmen, schreien usw.

־ 260 ־

 ,Boretzky. Tempusgebrauch, S. 44; sinngemäß: Nikiforov (ו6
Glagol, S. 146, Abschnitt g.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



050711

In den Abschnitten persönlicher Diktion kommt das Ipf• kaum 
vor - nicht einmal in den umfangreichen Briefen der Pleskau- 
er Kriegserzählung. Erstaunlich ist, daß in den Monologen 
das Ipf• so selten anzutreffen ist - sie sind doch vorwie- 
gend geistlichen Inhalts. Man gewinnt den Eindruck, daß das 
Ipf• als 80 gelehrt oder so gespreizt empfunden wird, daß 
man es sogar im Monolog oder auch im Brief meidet•

Der Aorist bildet in unseren Kriegserzählungen das Haupt- 
erzähltempus, und mit 40 v.Hd. ist er in der Pleskauer 
Chronikerzählung 1510 noch stärker vertreten als in der Er- 
Zahlung über die Belagerung Pleskaus (um 30 v.Hd• in allen 
Bereichen). Die Schwankungen im Gebrauch des Aorist in der 
K-pler Erzählung sind groß: im allgemeinen Bericht hat er 
einen Anteil von fast 49 v.Hd. aller Verbformen dieses Be- 
reiche, im Kampfbericht fast 43 v.Hd. und im geistlich orien- 
tierten Bericht nur 33 vjîd. Letzteres steht in engstem Zu- 
sammenhang damit, daß im geistlichen Bereich des K-pler Tex- 
tes das Part.präs. mit 38 v.Hd. die stärkste Verbalkatego- 
rie darstellt (in allgemeinem und Kampfbericht jeweils um 
10 v.Hd.!). Wenn wir beobachten, daß in der Erzählung über 
den Pall К-pels im Kampfbericht der Anteil des Aorist (42,6 
v.Hd.) gegenüber dem allgemeinen Bericht (48,8 v.Hd.) um im- 
merhin 6 v.Hd. sinkt, dann ist dies eine Folge der erwähnten 
Erhöhung des Anteils der Imperfekt-Formen im Kriegsbericht.
Daß der Aorist im Pleskauer Text mit durchgehend etwa 30 ѵ.Ш. 
zwar das am häufigsten gebrauchte Tempue, im Vergleich tu den 
beiden anderen Texten jedoch relativ schwach vertreten ist, 
liegt daran, daß im Pleskauer Text 1581 die Streuung der 
Verbalformen über die einzelnen Kategorien gleichmäßiger ist 
als in den beiden anderen Texten - man könnte es auch so 
formulieren: Die semantische Indifferenz bezüglich des Ipf., 
des Part.praes. und des Part.praet. führt im Pleskauer Text 
zu einer gewissen Angleichung ihrer Frequenz ebenso wie zu 
deren Erhöhung. Die Schwankungen sind nicht 80 stark wie in 
der K-pler Erzählung. Innerhalb der semantisch indifferenten 
Kategorien stellt der Aorist anscheinend das Tempus dar, des- 
sen Funktion dem Autor noch am klarsten ist.

־ 261 -
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Die Angaben in der Tabelle über die Verwendung des Aorist 
in Abschnitten persönlicher Diktion sagen nicht viel aus.
Da in den Reden, Gebeten, Briefen etc• das Haupterzähltem- 
pus das Präsens ist, hängt es vom Gegenstand des Gesagten 
oder im Brief Geschriebenen ab, ob überhaupt oder in wei- 
chem Maße ein Vergangenheitstempus benötigt wird. Präsens 
und Aorist machen innerhalb der Bereiche persönlicher Dik־־ 
tion der beiden Kriegserzählungen jeweils ca. 80 v.Hd. aller 
Verbformen aus, Partizipien bilden den größten Teil der ver- 
bleibenden 20 v.Hd.

Das 1-Partizip als Präteritaltempus verdeutlicht den großen
Unterschied zwischen der Pleskauer Chronikerzählung 1510 und
den beiden Kriegserzählungen: Im K-pler Text sind Belege für
1-Part. kaum anzutreffen - fast in allen Bereichen liegt es
unter 1 v.Hd. Im Pleskauer Text 1581 ist es ebenfalls selten
und erreicht durchschnittlich 3 v.Hd. Dagegen übersteigt in
der Pleskauer Chronikerzählung das 1-Part. mit 42 v.Hd. so-
gar noch den Aorist (40 v.Hd.). Hierin nun zeigt sich auch
ein gewaltiger Unterschied zu oben erwähnter Zählung
P. Ja. flernychs an der 1. Novgoroder Chronik (Synodal-Hs.):
Dort bildete der Aorist mit 83!3 v.Hd. eindeutig das Haupt-
erzähltempus - in der Pleskauer Chronikerzählung 1510 ma-
chen Aorist und 1-Part. zusammen diesen Anteil aus. Die
Tatsache, daß in der Novgoroder Chronik Aorist und Imperfekt
zusammen fast 90 v.Hd. des gesamten Verbalbestandes bilden,

17läßt das hohe Alter derselben ahnen. Unsere Pleskauer Chro־־ 
nikerzählung dagegen zeigt deutlich die sprachlichen Verän- 
derungen an, die seit dem 11. oder 12. Jh. gerade in bezug 
auf den Gebrauch der verbalen Kategorien in Verbindung mit 
dem Vordringen des Aspektsystems vor sich gegangen sind, 
wenn in ihr das l^Part. vollkommen gleichberechtigt neben 
den Aorist tritt (ihn sogar um 2 v.Hd. überflügelt).

- 262 ־

17) A. A. Sachmatov meinte, daß die (von Öernych untersuch- 
te) Synodal-Hs. auf Vorlagen beruhe, die in die erste 
Hälfte des 11. Jh.s zurückreichen könnten. - s. Budich. 
Aspekt, S. 6 und Anm. 5•
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Die eindeutige Tendenz unserer beiden Kriegeerzählungen, 
die umgangssprachliche Präteritalbildung (= 1-Part.) zu mei- 
den, beweist, daß die Autoren (bzw. Redaktoren) diese Erzäh- 
lungen ganz bewußt in die altrussische literarische Tradi- 
tion hineingestellt haben, indem sie die "klassischen" Ver- 
gangenheitstempora Imperfekt und Aorist verwendeten. Der 
Autor (oder Übersetzer) der K-pler Erzählung mochte dazu 
vom Zweiten Südslavischen Einfluß motiviert gewesen sein, 
unser Pleskauer Autor folgt hierin der durch den Metropoli- 
ten Makarij begründeten Stilrichtung, die in bestimmten Be- 
reichen (Verb) eine Renaissance des Zweiten Südslavischen 
Einflusses mit sich brachte.

18Betrachten wir einmal den Anteil der finiten Verbalformen 
in unseren drei Texten, so ergibt sich - für die erzählen- 
den Bereiche - folgendes Bild:
Im Pleskauer Chroniktext machen finite Verbalformen 
92 v.Hd. aus. Die beiden Kriegserzählungen betrachten wir 
wieder getrennt nach Bereichen:

allgemein geistlich Kampf
K-pel 74 v.Hd. 55 v.Hd. 75 v.Hd.
Pleskau 70 v.Hd. 63 v.Hd. 59 v.Hd.

Die jeweils fehlenden Prozentpunkte zu 100 ergeben den An- 
teil des jeweiligen Bereichs an Partizipien.
Wenn wir davon ausgehen, daß die Verwendung von partizipia-

I Qlen Konetruktionen ein Anzeichen für hohen Stil ist, J dann 
bestätigen die obigen Angaben für die K-pler Erzählung diese 
Feststellung: die finiten Verbalformen gehen auf 55 v.Hd. 
zurück, d.h. fast die Hälfte aller Verbformen besteht aus 
Partizipien; der Unterschied zu den allgemeinen und den 
Kampfberichten beträgt jeweils ca. 20 v.Hd. In der Pleskauer

18) Der schwach vertretene Konditional ist mit eingeschloesen.
19) Nikiforov, Glagol, S. 261 ff., S. 286, Punkt 8b.
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Erzählung 1581 ist im Vergleich zwischen allgemein berich- 
tendem und geistlich ausgerichteten Bereich auch eine Ab- 
nähme der finiten Verbformen zugunsten der Partizipien zu 
beobachten - aber diese nimmt sich mit 7 v.Hd. gegenüber 
dem Absinken finiter Verbformen um 20 v.Hd. im geistlichen 
Bereich des K-pler Textes recht bescheiden aus.
Es war gesagt worden (s.o., S. 2b1)f daß im Pleskauer Text 
1581 vielleicht auf Grund einer semantischen Nivellierung 
der Verbalkategorien die Verben gleichmäßiger über die Tem- 
pora und Partizipien verteilt sind und daß daher vielleicht 
auch die Schwankungen des Anteils einzelner Kategorien von 
Bereich zu Bereich nicht so stark sind wie im K-pler Text. 
Von daher ist das bescheidenere Ansteigen der Partizipien 
im geistlichen Bereich des Pleskauer Textes nicht verwun- 
derlich. Verwunderlich ist aber, daß in den Kriegsberichten 
in der Pleskauer Erzählung 1581 der Anteil der Partizipien 
noch um vier Prozentpunkte höher liegt als deren Anteil im 
geistlich orientierten Bereich - während doch im K-pler 
Text die finiten Verbalformen innerhalb des Kriegsberichtes 
den gleichen Stand erreichen wie innerhalb des allgemeinen 
Berichts: 75 v.Hd. Im Pleskauer Text (Kampfbericht) liegt 
der Anteil der Partizipien fast genau so hoch wie deren 
Anteil im geistlich ausgerichteten Bereich des K-pler Tex- 
tes - 41 v.Hd.
Im Rahmen der persönlichen Diktion nimmt in allen Texten 
der Gebrauch der finiten Verbalformen zu, im K-pler Text 
nur wenig: der Anteil steigt von 75 auf ca. 80 v.Hd. Beim 
Lesen ist dieser Unterschied gar nicht zu spüren. Ganz an- 
ders sieht es dagegen im Pleskauer Text 1581 aus: Finite 
Verbalformen beherrschen alle Bereiche der persönlichen Dik- 
tion - sie steigen auf mehr als 93 v.Hd.! Wenn man auch 
in Rede, Dialog, Gebet, Sendschreiben in anderer Hinsicht 
keine Annäherung an die Umgangssprache feststellen kann,
80 ist doch dieses fast gänzliche Verschwinden partizipialer 
Konstruktionen unbedingt als Stilisierung gesprochener Rede 
aufzufassen.

- 264 ־
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Die Partizipien spielen, wie aus allem zuvor Gesagten hervor-
ging, in den beiden Kriegserzählungen eine bedeutende Rolle,
in der Pleskauer Chronikerzählung 1510 bleiben sie unter

2010 v.Hd., denen wir keine Bedeutung beizumeesen haben.
Wenn wir hier vom Partizip sprechen, dann ist damit im Grün-
de genommen das nominale Partizip gemeint. Da aber im Pleskau-
er Text Vermischungen nominaler mit pronominalen Partizipial-

21formen um sich greifen, wollen wir die in unserer Graphik 
registrierten uns interessierenden Partizipien durch ihre 
Punktion beschreiben: wir untersuchen verbal und adverbial 
gebrauchte Partizipien. Da wir uns hauptsächlich mit dem 
Verb beschäftigen wollen, erhebt sich die Präge, warum auch 
adverbial gebrauchte Partizipien zur Untersuchung herangezo- 
gen werden; Da beide Punktionen in unseren Texten formal 
noch nicht geschieden werden, darüberhinaus 1verbale und 
adverbiale Punktion1 nur die Extrempunkte einer ganzen Skala 
von Zwischenstufen darstellen, werden sich unsere Einzelun- 
tersuchungen gerade mit der Präge befassen, wo unsere Texte 
in bezug auf die Entwicklung des nominalen Partizips hin zum 
Adverbialpartizip ("deepricastie") stehen. Das bedeutet also, 
daß wir attributiv und substantivisch gebrauchte Partizipien 
weder in unsere Tabelle aufgenommen haben noch in unsere Be- 
trachtungen einbeziehen werden.
Ebenso lassen wir außer acht passive Partizipien. Die Verän- 
derungen, die diese vom Aksl. hin zum Neuruss. erfahren ha- 
ben, sind weniger syntaktischer als vielmehr formaler Natur, 
und auch diese Veränderungen sind gering. Eine Behandlung 
der passiven Partizipien würde sich auf ein statistisches 
Erfassen beschränken.

Während das Part•praet. in den berichtenden Bereichen des 
Pleskauer Textes 1581 etwa gleich häufig ist - zwischen 17 
und 21 v.Hd. -, sinkt im geistlichen Bereich des K-pler Tex-

20) Der hohe Anteil in geistlich-persönlicher Diktion beruht 
auf der Kürze des Abschnitts (27 Verbformen = Verzerrung).

21) z.B.beim Dat.abs. finden wir ausschließlich statt nomin. 
-етъ pronom, -ітъ: PS 64/24 "Sim ze vsem... sosedsimsja".
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tes der Anteil des Part.praet. auf 7,5 v.Hd., also auf die 
Hälfte herab. Dieser Rückgang kommt dem Part.praes. zugute, 
das u.a. dadurch auf 36 v.Hd. aller Verbformen im geistlich- 
berichtenden Bereich des K-pler Textes ansteigt und zu der 
am stärksten vertretenen Verbalkategorie wird ־ im allgemei- 
nen und im Kampfbericht hat das Part.praes. nur einen Anteil 
von 10 v.Hd. Dieser Anstieg zeigt ganz deutlich (Beispiele 
folgen im Rahmen der Einzeluntersuchungen), daß der K-pler 
Autor (Übersetzer?) den Gebrauch des Partizips, insbesondere 
des Part.praes., mit erhabener - in erster Linie geistlicher- 
Thematik verbindet. Für ihn ist offensichtlich das Part.praes. 
das bevorzugte Mittel, mit dem er dem Dargelegten sprachlich 
die größte Würde verleiht.
In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, warum wir dann 
im Rahmen der Monologe geistlichen Inhalts, der Gebete usw. 
des K-pler Textes nur einen unwesentlichen Anstieg des Part, 
praes. feststellen: 8 - 1 0  v.Hd. innerhalb der erzählenden 
Bereiche - 12,3 v.Hd. innerhalb der Gebete, geistlich ausge- 
richteten Monologe. Das Part.praet. erreicht hier sogar - wie 
auch im geistlich orientierten Bericht - seinen Tiefststand 
von 7,5 v.Hd. Diese Angaben widersprechen scheinbar obiger 
Feststellung, daß das Part.praes. der Aussage Erhabenheit ver- 
leihe. Hier nun dürfen wir auf unsere Ausführungen in den 
1Anmerkungen zum Stil unserer Texte1, insbesondere 3. Figurae 
per ordinem und 4. Figurae sententiae zurückkommen (S. 211 
ff.): Dort stellten wir fest, daß sich Gebete und Monologe 
im K-pler Text in ihrer Diktion klar vom übrigen Text durch 
kunstvolle Gestaltung der Sätze abheben (Parallelismus, Chi- 
asmus gelegentlich, Anapher; als Gedankenfigur vor allem die 
Antithese, die - parallel gefügt - besonders wirksam ist 
u.a.). Wenn aber der Autor beim Abfassen eines Textes auf 
formale Gestaltung und damit verbunden gedankliche Zuspitzung 
des Darzulegenden den größten Wert legt, dann muß notwendi- 
gerweise das sonst bevorzugte (auf seiner spezifischen, dem 
Part .praes. eigenen Semantik beruhende) Mittel zurücktreten. 
Zwar kann es dann auch zu Häufungen von Part.praes. kommen 
(vgl. Monolog S. 75/29 - 33), öfter sind aber solche Konzen- 
trationen bestimmter verbaler, vor allem finiter Kategorien

־ 266 ־
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zu beobachten - was wohl mit der Situation der 1*Rede", zu der 
wir Monolog, Gebet uew. zählen können, zusammenhängt.
Wie bereits erwähnt, ist auch im Pleskauer Text ein Ansteigen 
dee Part.praee. innerhalb der geistlich orientierten Berichte 
fe8tzu6tellen, im allgemeinen Bericht haben sie einen Anteil 
von 11,5 v.Hd., in den geistlich ausgerichteten Passagen 
einen Anteil von 21,2 v.Hd. ־ es handelt sich also fast um 
eine Verdoppelung. Der Anstieg ist zwar nicht so spektakulär 
wie im K-pler Text (von 10 auf fast 40 v.Hd.), aber für die 
Verhältnisse im Pleskauer Text bedeutet eine solche Verdoppe- 
lung sehr viel. - Das eigentlich Verwunderliche liegt aber, 
wie wir schon betont haben, darin, daß im Pleskauer Text 
nicht - wie zu erwarten wäre und wie es in der K-pler Erzäh- 
lung auch geschieht - der Anteil an Part.praee. im Kampfbe- 
rieht wieder auf den Anteil in den erzählenden Abschnitten 
zurückgeht, sondern noch einmal um 2 v.Hd. steigt, im Ver- 
gleich zu den geistlich ausgerichteten erzählenden Passagen.
In den Abschnitten persönlicher Diktion (Monolog, Dialog, 
Rede; Gebet, geistlich ausgerichtete Reden usw.) tritt im 
Pleskauer Text das Part, fast ganz zurück - beide Partizi- 
pien zusammen bleiben zumeist weit unter 10 v.Hd. Hierin 
hatten wir die Absicht des Autors erblickt, seine wörtlichen 
Reden ein wenig der gesprochenen Sprache anzunähern.

Der Vergleich des statistischen Materials, das sich aus den 
Verbformen dreier Texte zusammensetzt, ließ die archaisieren- 
de Tendenz als bestimmenden Grundzug der beiden Kriegserzäh- 
lungen hervortreten. Während in der Pleskauer Chronikerzäh- 
lung das umgangssprachlich als universales Präteritaltempus 
längst etablierte 1-Part. mit 42 v.Hd. die am stärksten ver- 
tretene Verbalkategorie darstellte, spielte diese Kategorie 
in den Kriegeerzählungen eine ganz unbedeutende Rolle (Pre- 
quenz: zwischen 1 und 4 v.Hd.). Die archaisierende Tendenz 
der Kriegserzählung bzw. die größere Nähe der Chronikerzäh- 
lung zur Umgangssprache bezeugt auch das hohe Vorkommen von 
Imperfekt-Belegen und von Partizipien in den Kriegserzählun- 
gen und deren Pehlen im Pleskauer Chroniktext.
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Abgesehen von diesen allgemeinen Beobachtungen stieß uns die 
Auswertung des statistischen Materials auf ein Problem, dem 
auf den Grund zu gehen wichtig zu sein scheint, wenn wir un- 
serer Aufgabe, die beiden Kriegserzählungen zu charakteri- 
sieren und voneinander abzugrenzen, gerecht werden wollen:
Offensichtlich unterscheiden sich die beiden Texte - der 
K-pler und Pleskau 1581 - in der Verwendung der Partizipien. 
Hatten wir anfangs die Vermutung geäußert, daß vielleicht im 
Pleskauer Text, der ja immerhin etwa ein Jahrhundert jünger 
ist als die K-pler Erzählung, gerade im Kampfbericht Elemente 
der Umgangssprache einfließen könnten - besonders 1-Partizi- 
pien, so mußten wir feststellen, daß das Gegenteil der Pall 
ist - daß nämlich das buchsprachliche Partizip (insbesonde- 
re Part.praes.) im Kampfbericht seine höchste Frequenz er- 
reicht; beide Partizipien kommen zusammen auf 41 v.Hd. Ob 
es sich hier um syntaktische, semantische oder stilistische 
Unterschiede handelt, werden die Einzeluntersuchungen erwei- 
sen. - Unterschiedlicher Gebrauch des Verb.fin. ist natürlich 
auch in Rechnung zu stellen. Darüber gibt uns die Statistik 
kaum Auskunft. Wir konnten beispielsweise auf häufige Ver- 
wendung des Praes.hist. im Pleskauer Text hinweisen - aber 
konkrete Ergebnisse werden uns erst die Einzeluntersuchungen 
bringen.

־ 268 «
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III. Vorbemerkungen zu den Einzeluntersuchungen

Wenn wir une nun der Behandlung der verbalen Kategorien im 
einzelnen zuwenden, dann sei vorausgeschickt, daß der 
Schwerpunkt der Untersuchung auf den Präteritaltempora und 
auf den Partizipien liegen wird. Die übrigen Kategorien - 
Präsens, Futur, Konditional; aber auch Plusquamperfekt - 
werden vorgestellt, damit man einen vollständigen Überblick 
über das verbale System der untersuchten Texte gewinnt und 
evt. selbst Vergleiche zu anderen Texten ziehen kann.
Die Pleskauer Chronikerzählung über die Annexion der Repu- 
blik Pleskau 1510 durch Vasilij III• diente uns lediglich 
dazu, die archaisierende Tendenz der beiden Kriegserzählun- 
gen mit statistischem Material zu erhärten• In den folgen- 
den Untersuchungen bleibt daher die Chronikerzählung unbe- 
rückeichtigt.
Von einer Behandlung des Infinitivs haben wir abgesehen.
Die Problematik des Infinitivs ist eine andere als die der 
von uns untersuchten Kategorien - im Zusammenhang mit dem 
Infinitiv stehen syntaktische Fragen im Vordergrund (z.B. 
der Infinitiv als Objekt, unpersönliche Infinitiv-Konstruk- 
tionen usw.). Semantisch bietet der Infinitiv keine Schwie- 
rigkeiten. Man könnte vielleicht dem Zusammenfall von Infi- 
nitiv und Supinum nachgehen - aber dieser Vorgang ist z.Z. 
des Entstehens unserer Texte längst abgeschlossen. Man könn 
te nach der Form des Infinitivs (nach seiner Endung) fragen 
aber es ist nicht möglich, diese Frage zu beantworten, weil 
Malysev in seiner Edition der Pleskauer Erzählung die Infi- 
nitiv-Endungen (־ti und -tb) normiert zu haben scheint. Er 
erwähnt die vermutete Normierung nicht, da aber nicht eine 
einzige Endung auf -tb lautet, liegt diese Vermutung nahe•ppEr ▼erfährt so ähnlich mit dem Reflexivpronomen: Der Ko- 
pist hat ев immer als Kürzel hochgestellt, und Malysev 
gibt es regelmäßig als -8ja bzw. -ca wieder• Vermutlich ist

22) Malysev, Povest', S. 30.
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in der Hs. die Infinitiv-Endung durch ein hochgestelltes 
Kürzel bezeichnet, das Malysev regelmäßig als -ti aufgelöst 
hat. - Im K-pler Text begegnen vier oder fünf Infinitive, 
die auf -tb ausgehen, aber das sind solche Ausnahmen, daß 
man an ein zufälliges Auftreten denken möchte.

Die Kategorien, die wir in den Tabellen vorfinden, wollen 
wir zu drei größeren Komplexen zusammenfassen:
1• Präsens, Futur, Konditional

Diese drei Kategorien greifen so ineinander, daß eine 
vollkommen getrennte Behandlung ständige Wiederholungen, 
viele Hin- und Herverweise erforderlich machte. Das Fu- 
tur wird normalerweise durch Präsensformen sog. perfek- 
tiver Verben ausgedrückt - die seltene periphrastische 
Futurbildung interessiert uns nur wegen des Hilfsverbs, 
mit dessen Hilfe es gebildet ist. - Der Konditional tritt 
aus ähnlichen Gründen zu dieser Gruppe: Abhängige Hei- 
sehe- und Finalsätze, die heute mit Konditional gebildet 
werden, kommen in unseren Texten zwar gelegentlich auch 
in dieser Form vor, gewöhnlich aber finden wir die indi־ 
kativische Konstruktion vor, wie wir sie aus dem Aksl. 
kennen: "da + futurisches Präsens".

2. Imperfekt, Aorist, 1-Partizip, (Plusquamperfekt)
Wir wollen .versuchen, den semantischen Wert vor allem der 
archaischen Kategorien zu bestimmen, was ständige Gegen- 
Überstellungen von Imperfekt und Aorist erforderlich 
macht. Auch wollen wir beobachten, wie sich die Aspektua- 
lisierung des Verbalsystems, die ja im 16. Jh. schon 
weit fortgeschritten war, auf den Gebrauch der alten 
Tempora auswirkt.

3 . Part•praes. und Part•praet•
Hier interessiert uns a) die Frage nach deren Funk- 
tion(-en) überhaupt in unseren Texten, b) die Frage, wo- 
rin sich der Gebrauch der Partizipien in unseren Texten 
unterscheidet - damit in Zusammenhang stehend die Frage, 
ob der Pleskauer Text in seinem Gebrauch der Partizipien 
exemplarisch für den Makarij-Stil oder das 16. Jh. ist.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



IV. Präsens - Konditional - Futur

Auf die Behandlung von Präsens-Formen imperf. Verben zur Be- 
Zeichnung der Gegenwart, wie sie uns etwa in wörtlicher Rede 
entgegentreten, können wir verzichten. An dieser Art, Gegen- 
wart auszudrücken, hat sich vom Aksl. her bis hin zum Neu- 
russ. so gut wie nichts geändert. Morphologische Besonderhei- 
ten scheinen in keinem der Texte auf. Unsere Texte reflektie- 
ren durchgehend den alten Zustand, wo eine Entwicklung statt- 
gefunden hat - z.B. 2.3g. kommt nur auf -ši endend vor, wobei 
allerdings auch gleichmäßige Auflösung hochgestellter Sigeln 
durch die Hrsg. unserer Texte in Rechnung zu stellen ist.
Die 3.sg. und die 3.pl. erscheinen nur ganz selten und wohl 
eher zufällig mit der für das Altruss. charakteristischen 
Erweichung des Schlußkonsonanten -tb; fast ausschließlich 
finden wir die ksl ./südslav. Variante -t׳b, die sich in unse- 
ren Texten darin äußert, daß die entsprechenden Praee.-Formen 
auf -t ausgehen.

1. Praesens historicum

Die hohe Frequenz der Präsens-Kategorie im Pleskauer Text be- 
ruht, wie bereits hervorgehoben, auf dem häufigen Vorkommen 
des Ргаеэ.hist. Hauptsächlich begegnet es im ersten Drittel 
der Erzählung, wo Hintergrund und Vorgeschichte der in den 
Hauptteilen geschilderten Ereignisse, der Belagerung Pleskaus 
durch Stephan Báthory, dargelegt werden; wir hatten dies er- 
ste Drittel als Einleitung bezeichnet. In den Hauptteilen, 
in denen der Autor aktuelles Geschehen darstellt, bevorzugt 
er das Präteritum und Partizipien.
Offensichtlich bedient sich der Pleskauer Autor zur Aufarbei- 
tung der Vorgeschichte des Praee.hist., um der einen oder ande- 
ren Schilderung, die zur,Beleuchtung des Hintergrunds aus der 
Vergangenheit nachgetragen werden muß, Aktualität zu verlei- 
hen. In der Pleskauer Erzählung beherrscht das einmal gewähl- 
te Tempus oft einen ganzen Sinnabschnitt - das gilt auch für 
das Praee.hiet.
Wir zählen 16 mehr oder weniger lange Abschnitte, in denen
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das Praes.hist. dominiert. Бег Autor scheint, sich von den
Praes.-Formen auch einen emotionalisierenden Effekt verspro-
chen zu haben, denn von den genannten 16 Abschnitten mit vor-
herrschendem Praes.hist. beschreiben allein neun Abschnitte

24Handlungen des Zaren. Vielleicht hängt diese ständige 
Aktualisierung der Handlungen des Zaren durch Praes.hist. 
mit der ideologischen Überhöhung seiner Gestalt zusammen, 
wobei das Präsens Allgegenwart des Zaren suggerieren soll, 
wie diese ja auch Gott, der Gottesmuter und den Heiligen 
eigen ist:
36/34 "MOLEBNOE CARSKOE.2  ̂Prichodit že blagovernyj gosudarb 

v sobornuju cerkovb živonačalbnye Troica i pripadaet 
so slezami pred svjatym obrazom гіѵопасаіьпуе troica 
i molit v troicy slavimago edinago boga, daby emu, 
gosudarju, bog podal milostb svoju svyse i ... 
PLAÖEVN0E. Tako že prichodit pred сjudotvornuju ikonu 
precistyja bogorodica, slezy že mnogi prolivaet pred 
svjatym eja obrazom: 1 ...|И

Als Beispiel für Praes.histdas eine nicht auf den Zaren 
bezogene Beschreibung gibt, soll die anschließende Satzfolge 
gelten:
52/3 "SOBIRANbE MNOGICH ORD. Vkupe že i sami mnogocislenyja 

zemli v Litvu ch korolju к Stepanu sobirajutca, 
na slavnyj Pskov grad bezcislenoju ratbju

vooružajutca. 
Mnogija že ordy i mnogija zemli s litovskim

korolem Stepanom podyma.jutca 
na slavnyj i velikij grad Pskov.
Slavy radi grada sobirajutca jazycy mnozy, 
im že imena sutb sija: ..."

23

23) Gegenstand der Beschreibung - der Zar: 36/22 ff., 34/־ 
ff., 37/6 ff., 39/12 ff., -/22 ff., 42/17 ff., 43/25 ff., 
46/6 ff., 47/21 ff.; im Mittelpunkt steht andere Person/ 
engruppe: 55/18 ff., 44/12 ff.» -/27 ff.» 42/9 ff•! 49/
10 ff., 54/2 ff., 91/16 ff.

24) Präteritum im Zusammenhang mit Handlungen des Zaren ist 
selten, z.B. 35/ 21, 36/1 ff.

25) Mit Großbuchstaben werden Überschriften im Text wieder- 
gegeben.
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Die emotionalisierende Wirkung, die der Autor sicher errei- 
chen möchte, wird in obigem Abschnitt noch durch Rhythmisie- 
rung der Sprache und verbalen Reim verstärkt. Dies ist die 
einzige Textstelle, an der wir diesen Reim, der von anderen 
verbalen Kategorien gebildet, überall anzutreffen ist, mit 
Praes.-Formen vorfinden.

Im Gegensatz zum Pleskauer Text kommt das Praes.hist• in der 
K-pler Erzählung nur gelegentlich vor, und zwar als Einzel- 
erscheinung, z.B.:
58/19 HSija ubo vsja uvedev togda vlastvujuscei turky, bezbož- 

nyj Magúmét Amuratov syn, v miru i v dokoncanbe syi 8 
carem Konstjantinom, abie zbiraet voja mnoga zemleju i 
morem i, prised vnezaapu, grad obstupi 80 mnogoju 
siloju."

Hier handelt es sich um eine Kernstelle der Erzählung: Meh- 
med II. sameelt ein Heer, um K־pel anzugreifen; vgl.:Auch der 
Pleskauer Autor schildert den entsprechenden Tatbestand im 
Praee.hist.(52/3 ff.). Jedoch begnügt sich der K-pler Autor 
damit, den entscheidenden Vorgang presentiseli auszudrücken, 
die Nebenhandlungen aber im Pr&teritum zu belassen•
Die Beispiele, die Otten aus der "Stepennaja kniga" für
Praee.hist• vorführt, entsprechen genau dem vereinzelten

27Auftreten von Präsens-Formen im K-pler Text. Auch die vonogNikiforov vorgestellten Beispiele für Praes•hist•erwecken 
den Eindruck, als handele es sich um vereinzelte Erscheinun- 
gen im präterital bestimmten Kontext.

26) Lausberg. Handbuch I, §§ 725 f.: gleichtönender Ausklang 
aufeinander folgender Kola - Homoeoteleuton ■ Reim. 
Gleicher Ausklang zweier Worte im Satzinneren bzw. an 
beliebiger Stelle - Homoeoptoton, Lausberg. Elemente
18 361£- etwas anders in: ders.f Handbuch I- §§ 729 ff•

27) Otten, Fin. Verbalformen, S• 97 f•
28) Nikiforov• Glagol, S• 174 f.
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2. Unabhängige Aufforderungssätze

In beiden Erzählungen kommen - in wörtlicher Rede - Aufforde- 
rungssätze vor, die durch "da + perf. Präsens" gebildet wer- 
den. Dem futurischen Präsens entspricht auch die Bedeutung 
der Sätze: Der Beginn einer Handlung wird entweder sogleich 
in Angriff genommen oder aber (flehentlich) erhofft:
1so wollen wir . ,so laßt uns denn 1soll er doch
...', 'möge er doch ...' usw.
Beispiele aus der Ķ-pļer Erzählung:
60/45 ,1'ne dejte, no da vozbmut i turki, a u nich ту ѵогьтет 

Carbgrad י.״
11laßt nur, sollen doch die Türken К-pel erobern - 
wir werden es ihnen schon abnehmen'.'

64/31 . •, no da poslem к nemu o miru, ...י"
64/36 "1. n o  da izydet сезагь iz grada v Amraoreju, takoze 

i patriarch i vsi ljudie, iže voschotjat, .. •"'
62/12 ",dnesb da umrem za veru christbjanskuju . ..״"

Beispiele aus der Pleskauer Erzählung:
42/6 "'Volja gospodnja da budetb, (so auch 4 3 / 2 4 ) .

44/21 "1Bog, rece, i bogorodica i svjatii vsi s vami da 
budut1."

82/27 àsce tak ucinite, vedoma da budet vam, jako ...י"
wenn ihr dies tut, dann sollt ihr wissen/dann 

seid dessen versichert, daß ...יי
83/4 "1Asce ne gokoritesja, ni edin milostb uzrit, no- - pQ

gorbkimi smertbmi vse da umrut'«"

Die Beispiele zeigen deutlich, daß dieser Satztypus in der 
K-pler Erzählung - der häufigen und individuellen Verwendung 
nach zu urteilen - noch lebendig ist. Im Pleskauer Text da- 
gegen wird diese Form des unabhängigen Aufforderungssatzes

29) A. P. Jakubinski.j : Istori ja drevnerusskogo jazyka.
ST! 1955. S. 298: fta8ce + perf. Praee., da +¥perf. Praee•"
= ksl. Konstruktion, z.B. in der PVL. - "oze + perf. Praee 
to + Inf." = altruss. Konstruktion, z.B. in "Russk.Pravda"
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nur noch schablonenhaft gebraucht - entweder in tradierten 
Formeln ("Voija gospodnja da budet") oder in konditionalen 
Satzgefügen, wo diese Wendung dem Hauptsatz (= der Folge der 
geäußerten Bedingung) Nachdruck verleiht.

3• Abhängige Final- und Heischesätze
E3 war bereits davon die Rede gewesen, daß sich die Praes•- 
Formen unserer Texte in ihrer großen Mehrzahl grundsätzlich 
voneinander unterscheiden. Wir hatten festgestellt, daß das 
Praes.hist• im Pleskauer Text ein sicherlich bewußt angewand- 
tes Stilmittel darstellt, das dazu dient, bestimmte Vorgänge 
der Vergangenheit zu aktualisieren. Im K-pler Text aber, so 
hatte uns ein Blick auf die Tabelle der Verbalforraen gezeigt, 
dient nur ein Drittel der Praes.-Belege zur Bildung des Praee. 
hist. Die anderen zwei Drittel stehen in abhängigen Wunsch- 
und in Finalsätzen, die mit "da" eingeleitet werden.^ Meist 
handelt es sich in diesen Konstruktionen um Praes.-Formen 
mit Zukunftsbedeutung - also perfektiver Verben.^1 Das gele- 
gentliche Vorkommen durativer, iterativer u.a. imperfektiver 
Praes.-Formen zeigt vielleicht, daß im Rahmen dieser etwas 
Zukünftiges - ein Wollen, Wünschen, Planen oder Hoffen - aus- 
drückenden Konstruktion noch ein Rest der alten Futurbedeu- 
tung, die ja in älterer Zeit auch Durativa besaßen, lebendig

.wurde־5 2
Bei dieser Konstruktion von abhängigen Wunsch- und von Final- 
Sätzen ("da + (im-)perfektives Präsens") handelt es sich of- 
fenbar um eine südslavische Konstruktion, die mit den aksl. 
Denkmälern die altruss. Schriftsprache von ihren ersten An-

30) Bei folgenden Zahlenangaben kann es zu kleinen Differen- 
zen zu früheren Angaben in der allgemeinen Übersicht kom־ 
men - jene bezogen sich meist allein auf die berichtenden 
Bereiche, während wir uns hier auch auf die persönliche 
Diktion beziehen.

31) Brauer. Konjunktiv, S. 25: In den aksl. Evangelien-Über- 
Setzungen sind 176 griech. Konstruktionen mit ï r *  wieder- 
gegeben durch 111 "da + perf. Präsens" c , .  v י,.

c i  « d a  + i m D P r f  " "  6  m i t  K o n d i t • ̂ 8 unklar.
32) Brauer, Konjunktiv, S. 48. A. A. Potebnja: Iz zapisok po 

russkoj grammatike. Bd. 4. M.-L. 154Ï• S. 129*
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fangen an begleitet und natürlich stark beeinflußt hat. Auf 
08t- (und auch west-)slavischem Boden mögen aber Final- und 
abhängige Heischesätze mit Konditional konstruiert worden 
sein. Nur so ist das vergleichsweise häufige Auftreten des 
Konditional innerhalb abhängiger Wunsch- und Finalsätze in 
Werken altruss. Provenienz bereits in den ältesten Denkmä- 
lern zu erklären. Die gesamte altrussische Literatur zeigt 
die allmähliche Verdrängung der indikativischen Konstruktion 
("da + (perf.) Präsens") durch den Konditional, wie Brauer 
in seiner Monographie "Untersuchungen zum Konjunktiv im Alt- 
kirchenslavischen und im Altrussischen" dargestellt hat. In- 
nerhalb der erzählenden, der literarischen Tradition ver- 
pflichteten Genres hält sich - wie gerade die K-pler Erzäh- 
lung zeigt - die indikativische Konstruktionsweise noch lan- 
ge, zumal der Zweite Südslavische Einfluß sicher auch ihr zu 
neuer Ausbreitung verholfen hat. Die altrussischen Briefe 
und Urkunden zeigen ein ganz anderes Bild. Bezüglich des 
13. bis Mitte des 14. Jh.s sind Brauers Aussagen^ noch vage, 
Finalsätze werden teils mit Indikativ, teils mit Konditional 
konstruiert. Für die nächsten anderthalb Jahrhunderte (bis 
1500) ist das Material reicher, Brauers^4 Aussage konkreter:
In Final- sowie in abhängigen Wunschsätzen findet sich fast 
ausschließlich die Konstruktion mit Konditional, als Konjunk- 
tion wird "ctoby" gebraucht, ganz selten "daby" bzw. seltenes 
"aby" in Heischesätzen. Für das 16. Jh. kann Brauer schließ- 
lieh feststellen:

"Die konditionale Konstruktionsweise ist also in den Ur- 
kunden dieser Zeit mit einer solchen Häufigkeit anzu- 
treffen, daß sie als Norm gelten muß. Die indikativische 
Konstruktion bildet daneben gleichsam nur eine Ausnah- 
meerscheinung, wovon manches durch das Kirchenslavische 
zu erklären ist*"

Im folgenden wollen wir eine Tabelle vorstellen, die die Kon- 
struktionsweise von Final- und abhängigen Wunschsätzen in

־ 276 ־

33) Brauer, Konjunktiv, S. 178 f.
34) Brauer, ebda., S. 181 ff.
35) Brauer, ebda., S. 185 ff., Zitat: S. 189.
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unseren Texten in ihrer Häufigkeit vorführt. Brauer^ fol- 
gend, sondern wir einen Satztypus aus, der in besonderem Maße 
die gedankliche Nähe zwischen Final- und zwischen abhängigem 
Wunschsatz demonstriert und gleichzeitig eine besonders in- 
tensive Variante des Wunschsatzes darstellt - nämlich jene 
Satzkombination, die ein ,Losschicken mit einem Auftrag1 

ausdrückt: HA schickt zu В (С), damit С etwas tue.", z.B.
KP 77/5 "I posla em (= ju - G.Str.) к patriarchu, da oblo-

žit ju zlatom i srebrom i sochranit ju, ..."
1Und (der Sultan) schickte es (das Haupt des Kaisers) 
dem Patriarchen, damit dieser es mit Gold und Silber 
schmücke und es bewahre ...»

Konstruktionen, die hier unter "da" aufgeführt sind, sind ge-*37legentlich durch "jako" noch akzentuiert - "jako da".
Finalsatz
Finalsatz Wunschsatz sylati 

p "siati
K-pel. Plsk. K-pel. Plsk. K-pel. Plsk.

da+ Praee. 30 3 15 2 3
d/aby+l-Pt. 1 4 1

da+Inf. 3
d/aby+Inf. 3 1

jako by+Inf. 2

abv+Aor. 1

Infin. 2 ־ 8 3 8 7

koordin. 4 20 2 4
Wir brauchen diese Zahlen nicht im einzelnen zu interpre- 
tieren. Uns geht es hier um einige allgemeine Beobachtungen. 
Die Aufstellung zeigt ganz deutlich, daß die K-pler Erzäh- 
lung abhängige Heische- und Finalsätze vorwiegend indikati- 
visch ("da + (perf•) Präsens") konstruiert, daß auch infini- 
tivische Konstruktionen (mit und ohne "da") einen gewissen 
Anteil stellen.

36) Brauer, Konjunktiv, S• 16.
37) Brauer, ebda., S. 80 f.; vgl. auch A. Vaillant: Manuel 

du vieux slave. Bd. 1: Grammaire. Paris 1948 (Collée- 
tion de manuels publiée par l'institut d'Études slaves. 6 ). 
"jako da" deutete ursprünglich eine konsekutive Nuance 
des Finalsatzes an, dann als Verstärkung verallgemeinert.
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Am Pleskauer Text fällt die Vielfalt der Konstruktionsweisen
*Z Оauf• Die südslavisch -kirchenslavische indikativische Kon-

struktion macht einerseits im Vergleich mit der entsprechen-
den Bildungsweise in der K-pler Erzählung nur einen geringen
Prozentsatz aus und stellt andererseits auch im Pleskauer
Text innerhalb der Final- und abhängigen Heischesätze nur ei-
nen kleinen Anteil. Konditionale Bildungen dominieren auch
im Pleskauer Text nicht, doch immerhin sind sie etwas stärker
vertreten (6 Mal) als die Bildungen mit "da + (perf• ) Praes. 11

(5 Mal). Abgesehen von einer Bildung "aby + Aor• 11 (s.u.) fin-
den wi־׳־’ im Pleskauer Text vorwiegend reine Infinitiv-Konstruk-

30tionen, gelegentlich mit einleitendem "daby" oder "aby11"  
oder "jako by".
Final- und abhängige Heischesätze, konstruiert mit Infinitiv
(oft durch "aby" bzw. "daby" eingeleitet), sind sicher als40Russismen oder Ostslavismen zu werten. Während Brauer an
den aksl. Evangelien-Übersetzungen aufzeigen konnte, daß
griech• Infinitiv-Konstruktionen (nach Tö&f C if  ГР, L itt,

) im Aksl. fast ausnahmslos durch
"da + (perf.) Praes." wiedergegeben wurden, erscheinen Infini-
tiv-Konstruktionen innerhalb von Final- und abhängigen

4 1Wunschsätzen bereits früh in den altruss. Denkmälern.

- 278 -

38) Bekanntlich haben die südslavischen Sprachen fast durch- 
gängig die indikativische Konstruktionsweise "da + perf. 
Präs." beibehalten, vor allem nach Verben, die "seman- 
tisch den ./illen eines Subjekts bezeichnen" - B. Panzer:
Der Slavische Konditional. Form - Gebrauch - Funktion. Mün- 
chen 1967 (Forum Slavicum 14). S. 50; vgl• ebda. S. 63 ff. 
und S. 69 f.־Panzers Beispiele für Final-und Wunschsätze 
aus dem südslavischen Bereich•

39) Zwischen "daby" (<"da byn) und "abyn (<"a by") besteht 
genetisch kein Zusammenhang. Borkovski.i. Istor• grammati- 
ka, S. 502 und ders.: Sintaksis drevnerusskich gramot. II. 
Složnoe predlozenie. AN SSSR M. 1958. S. 163 f• hält "aby" 
für westruss. Variante - sie erscheint in Plesk., Novgor., 
Laurent.- und Hypat.-Chronik; außerdem in ukrainischen, 
weißruss., polnischen und cechischen Denkmälern.

40) Brauer, Konjunktiv, S. 33 f.! S. 75 f.! S. 83 ff.
41) Hach Bräuers Aufstellungen wächst mit der Zeit der Anteil 

an Inf.־Konstruktionen im Altruss.: Suzdaler Chr. (Laur.- 
HsO ־ Bräuer, S. 106; Hyp.-Chr. - Brauer S. 117; Soph.-Chr,
- Bräuer S. 137 + 142; 2. + 3. Plesk. Chr. - Bräuer S. 146
+ 153 f.
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In der Vielfalt der Formen, wie sie uns im Pleskauer Text be- 
gegnen, manifestiert sich das Eindringen der Umgangssprache 
in diesen Text• Dies wird umso deutlicher, wenn man daran 
denkt, daß der Pleskauer Autor um das Einbringen ksl• Formen 
bemüht ist - so verwendet er nie das russ. "ctoby", sondern 
stets ksl. "daby" bzw• "aby", das er vermutlich wegen der 
klanglichen Ähnlichkeit ebenfalls für ksl• hält.4^
Auf die unterste Spalte der Tabelle, die mit "koordiniert11 

bezeichnet ist, kommen wir etwas später zu sprechen.

Abhängige_Pinal sätze ־5.1

3.1.1 K-pler Text: Abhängige Finalsätze
62/4 mužajtesja i krepitesja ..., jako da i nas pro-

slavit vsescedryj bog*•"
63/6 "Bezvernyj že trupi ja svoich ljudej ... pomysljase 

metati ich poroky v grad, da sognijut i usmerdjat 
grad;•.. "

73/18 ".••, no da sbudetsja božie izvolenie, sovet toj ne
* j • 43״ svereisja."

Sq ähnlich: 65/10 und 76/38.
74/34 "..., (stratigi) otvedoša cesarja, da ne vsue umret;..•

Die drei Belege für "da + Infinitiv", die wir in der Tabelle
verzeichnet finden, bilden alle den Finalsatz mit "jako da",
und den Nebensatz selbst bildet ein Debitiv - ein Infinitiv
mit Dativ der Person (Del):
 ,dast im ziti v grade so ... cesarskymi ciny ,...*״ 56/38

jako i evoja domy i otecestva im zabyti."
er ließ sie in der Stadt ... wohnen, damit sie 

ihre Häuser und ihre Heimat vergäßen• 1

42) Nikiforov. Glagol, S• 207» Borkovskij» Istor. grammatika,
S. 501, Otten, Fin• Verbalformen, S. 473•

v  ^43) "se ze vse bystb da sbçdet sf recenoje ot boga" Mt• 1t22
(Supraśl•?) - zitiert bei G• Weinauer: Die Anwendung des
Konditionalis im Aksl. Masch.Diss• Göttingen 1951. S. 19
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70/41 i izmi nas, оЬъетзе desnoju ti rukoju, ...
jako da i v8em proslavitbsja i vozblagodaritb vse-
svjatoe i velikolepnoe imja tvoe״."

reiße uns heraus, damit alle deinen
... Namen preisen

vgl. weiter 55/6 .

Der reine Infinitiv in Finalsätzen steht im K-pler Text nur 
in solchen Sätzen wie dem folgenden, der viele finale Teil- 
glieder hat. Zum Schluß scheint sich der Autor der Konstruk- 
tion nicht mehr ganz sicher zu sein und bedient sich des 
Infinitiv:
58/35 "... (сезагь povele) vsich ljudej i klakoly ratnye na 

vsech stranach izstaviti, da kojzdo ich vestb i chra- 
nitb svoju stranu, i vsja jaže na brannuju potrebu
ustrajaet, i da bbetsja s turki so steny, i iz grada* Ã ĒĪ - - - - 
ne v^jzati. "
' ... (der Kaiser befahl,) alle Leute und die Sturmglok- 
ken auf allen Seiten aufzustellen, damit jeder seinen 
Platz kennt und verteidigt, alles den Notwendigkeiten 
des Kampfes entsprechend richtet, von den Mauern herab 
mit den Türken kämpft und die_Stadt_nicht_verläßt. 1

3.1.2 Pleskauer Text: Abhängige Finalsätze
37/10 "Pomolisja, bogorodice, ... о rabe svoem i da ispol- 

nit bog zalanie serdca moego,
jako da vozvysit desnicu gresnago raba tvoego na 
vragi i nasilujušcich na chrestbjany, ..."
1Bete um deines Knechtes Willen,..., daß Gott meinen 
Herzenswunsch erfüllt,
damit er meine Rechte (Variante Skripil1: "desnicu тоju"), 
(die Hand) deines Knechtes, gegen die Feinde erhebt, 
die das Christenvolk bedrängen, ...'

38/22 i ich zeny i deti, umertviti povele, da i prot-
¥ 45cii strach prilmutb."

befahl er, ihre Frauen und Kinder zu töten, 
damit auch die anderen von Angst und Schrecken ergrif- 
fen würden.•

־ 280 ־

44) Seltene Fälle von Infinitiv auf -tfe endend.
45) Seltene Fälle von 3.8g.ps. und 3.pl.ps. auf endend.
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grada Рзкоѵа predaju, jako da ... eliko (vám) ...יי* 47/18
koego bog vrazumit da utveržajutca vo grade Pskove1."
 ich übergebe (euch) Pleskau, damit ... ihr euch ...יי
 -wie es Gott einem jeden eingibt - in der Stadt ver ־
schanzt*.*
Durch 11utveržajutca" 3.pl. ist die Konstruktion etwas 
verdunkelt: die 3*pl• lehnt sich an "koego" - 1einen 
jeden* als logisches Subjekt (1ein jeder1 = alle).

Nur ein Finalsatz wird durch Konditional gebildet:
87/19 "•••» pocali kamennuju stenu podsekati kirkami i ...,

aby vsja ot toe storony stena podsecenbja ich radi
na Velikuju reku povalilasja»”

und sie begannen, die Stadtmauer mit ihren Hacken 
zu untergraben, damit diese schließlich ... zum Großen 
Fluß hin einstürzen sollte.*

Die Finalsätze, die durch Hd/aby + Inf. 11 gebildet sind, ha- 
ben entweder kein Subjekt (61/35) oder das logische Subjekt 
als Dativ der Person (= Debitiv/Dcl) (82/19)•
61/35 1*•••i velikija gory v zemli sogradisa, daby ne videti

chodu ich so gradnyja steny."
.... damit man nicht sehen konnte, wenn sie(in 

den Gängen) herumliefen. 1

82/19 111 ... ne na to esmi priidoch pod grad vas Pskov,
»

aby ne vzem mne ego ottyti.*"
**... ich bin nicht deshalb nach Pleskau gezogen, um 
wieder abzuziehen, ohne die Stadt erobert zu haben. ' 1

Im folgenden Beispiel wird ein Finalsatz durch "aby + Aor." 
gebildet :
87/29 povelevajut, зтоіье ... na nich ... metati,

aby vospaleniem ognja scity ich zagorepas.ia. 
i gorbkotoju radi dyma i samem im iz-pod steny vybegati 
(i)li tamo zgarati. "
*..., damit sich ihre Schilde entzündeten und sie selbet 
des Rauches und der Hitze wegen fliehen oder verbrennen 
müßten.'

Brauer meint, vielleicht sei der Satz "aby ... zagoresasja" 
ursprünglich ein Konsekutivsatz (mit der Konjunktion "jako") 
gewesen, der dann durch Auswechselung der Konjunktion in ei- 
nen Finalsatz umgewandelt werden sollte, "da die'Folge* hier
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zugleich eine finale Nebenbedeutung hatte• Nur ist die Um-
46Wandlung unvollständig geblieben." Mir scheint aber eher 

unkorrekte Verwendung des Aorist vorzuliegen, wie er für das
16. Jh. üblich ist.^
Wenn wir im Pleskauer Text eine Anzahl reiner Infinitiv-Kon- 
struktionen vorfinden, die im Grunde als Finalsätze anzuspre- 
chen sind, dann äußert sich hierin eine Erscheinung, die 
in der K-pler Erzählung (s.o.) bereits angelegt war - wir 
fanden eine Infinitiv-Konstruktion als letztes Glied einer 
Aufzählung von Finalsätzen (etwas Ähnliches gibt es auch bei 
den Heischesätzen, und bei den Finalsätzen nach ,fcosylati, po- 
siati" haben sich die reinen Infinitiv-Konstruktionen bereits 
durchgesetzt - s. Tabelle). Heute ist die Infinitiv-Konstruk- 
tion der Bildung mit "ctoby + 1-Part.n gleichwertig, ja, der
Akademiegrammatik nach,knapper und die Aussage treffender* 48wiedergebend als die Konstruktion "ctoby + 1-Part.".

76/27 "Mladyja že i sverstnyja, krepkija telesy, dostalb s
pristupa litvu pribivati oruzie nosachu."
• ... schleppten Waffen (herbei), um den vom Angriff^״ 
noch zurückgebliebenen Rest der Litauer zu töten. 1

82/4 ”..., ovo ze suchuju sejanuju izvestb prigotovisa,
litovskomu že voinstvu bezstudn^e_ich_oci zasypati•"
*... um den Litauern die Augen (mit dem Kalk) zu- 
zuschütten (= zu verbrennen) . 1

97/6 ",Se daju vam vlastb nastupati na zmiju .. .*" (Lk. 10,19)

46) Brauer, Konjunktiv, S. 244.
47) S. L. Baženova; Pridatocnye predloženija celi v drevne- 

russkom jazyke. Po pamjatniki 16-17 vv. Avtoreferat kan- 
did. dissertacii. M. 1954. S. 10 - Finalsätze mit Aorist 
(nach "da" und "cto") waren bis ins 17. Jh. anzutreffen. 
Bei Borkovskij, Sintaksis, S. 163, Anm. 136.

48) Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka.
AN SSSR M. 1970. S. 706, * 1 5 5 9: Voraussetzung für die
Inf. - Konstruktionen - a) Subjekt in Haupt- und Reben- 
satz ist gleich, b) Subjekt des Nebensatzes ist (dort un- 
ausgedrückt) Objekt ("adressat") im Hauptsatz - a) 76/27 
+ 82/4, b) 9 7 / 6 unserer obigen Beispiele.

49) "dostalb" - Srezn. I, 712: 1. "sovsem", 2. "ostalbnoe". 
vgl.: 76/20 "vam ... veleno ... ostatok litvy pobivati."

־ 282 -
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3*2 Abhängige Helscheeätze und
abhängige Sätze nach Verben des Schickens

Unsere Graphik zeigt, daß die Verhältnisse bei diesen Sätzen 
ähnlich liegen wie bei den Finalsätzen: klare Dominanz indi- 
kativischer Konstruktionen im K-pler Text, Ansätze von Infi- 
nitiv-Konstruktionen, deren Dominanz nach Verben des Schik- 
kens. Im Pleskauer Text erstaunt dagegen die Vielfalt der 
Konstruktionsweisen. Da letztere sich aber in beiden Texten 
nicht grundsätzlich ändern, mag im folgenden je ein Beispiel 
für die wichtigsten Erscheinungen genügen:
3.2.1 K-pler Text: Abhängige Heischesätze ...
76/33 "I, obrativsja, rece basam i sancak-beem,

da zapretjat vsemu vojsku i vsjakomu činu moich vrat,
da ne de.jut ѵезь naród gradckij i zen i detej ..."
 sagte/befahl er seinen Paschas ..., daß sie dem ... י
ganzen Heer und allen Würdenträgern verbieten sollten, 
die Stadtbevölkerung zu drangsalieren ...'

60/33 "Севагь ze zagoveda, da ne dejut ich ni kotoroju 
branbju, ..."

63/45 "... (bezvernyj) vskore 5&22yeda tury prikatiti к 
gradu veemi silami, ..."

Die beiden letzten Belege zeigen die Tendenz auch des K-pler 
Autors zur Infinitiv-Konstruktion.
60/17 i gosla cesarb к patriarchu, da povelit svja-

scennikom i dbjakonom sobrati mertvyja ...”
76/20 "... (Magúmét) gosla sancak-beev po vsem ulicam s mno- 

gimi ljudbmi breci izrady."
 und er schickte seine Sandschak-Beys aus, damit ...י
sie Verrat verhindern sollten. 1

Der letzte Beleg mit Infinitiv-Konstruktion entspricht nicht
ganz dem Bräuerschen Typus "A schickt В (zu C), damit С et-
was tue." - Hier handelt es sich um den Typus ИА schickt Bf

050711(

־ 285 ־

50) Die Indikativ-Konstruktion ist nicht etwa von der Vernei- 
nung abhängig - vgl.: KP 62/45 "..., (patriarch) zajove- 
daJa ѵвет 1 judem, ..., da poidut к svoemu prichodü7 777"
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damit В etwas tue•*1 Diesen Typus können wir eher als Varian- 
te des abhängigen Heischesatzes bezeichnen, ungefähr entspre- 
chend folgendem Typus: "A befiehlt B, etwas zu tun." Wir ha- 
ben diese Variante, die im K-pler Text verbreitet ist (s. 
Tabelle S.277- 7 Belege), deshalb vorgestellt, um zu demon- 
strieren, daß Infinitiv-Konstruktionen auch im K-pler Text 
eine gewisse Rolle spielen-

3,2.2 Pleskauer Text: Abhängige Heischesätze ...
v V68/3 "Molim ze tvoju preumnozennuju lasku,

da otpustiši i poslesi nas napred v zamok Pskova i 
da ne pochvaljatca pred toboju rochmisty, ..."
1Wir erbitten von dir die ... Gnade,
daß du uns nach vorn zur Festung Pleskau ... schickst, 

damit sich die Rottmeister vor dir nicht brüsten...י
Der zweite Teil des abhängigen Satzes ("da ne pochval-
jatca ...") ist - s. Übersetzung - final aufzufassen,

« 51und zwar abhängig von "poslesi nas napred ..."
37/2 "... (gosudarb) molit v troicy slavimago edinago boga, 

daby emu, gosudarju, bog podal milostb svoju svyse 
i pobedu na nevernye svoja vragi ..."

56/6 "... archiepiskop ßiset,
aby besprestani v sobore neoslabno molebny peli, 
tako že i po domam denb i позсь boga molili za ...,

daby gospodb otvratil pravednyj svoj ... gnev ... 
i prizrel by gospodb ... na Pskov grad, 
i ne predai by ego v ruce vrag, ..."

1 ... der Erzbischof schreibt,
daß sie in den Kirchen ständig Bittgesänge abhalten 
sowie Tag und Nacht Gott zu Haus darum bitten sollten, 

daß er seinen berechtigten Zorn abwenden 
und auf Pleskau herabblicken
und es nicht in die Hand der Feinde geben möge.1 

Hier sind zwei Heischesätze ineinander verschachtelt - 
der eine ist abhängig von "piset", der andere von 
"(aby) molili". An diesem Abschnitt ist die bereits

- 284 ־

51) Brauer. Konjunktiv, S. 244, führt in seiner kurzen Dar- 
Stellung der Final- und Heischesätze im Pleskauer Text 
dies Beispiel auch vor, jedoch zur Gänze als Heischesatz.
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einige Male erwähnte Vorliebe des Pleskauer Autors zu 
erkennen, in einem bestimmten Sinnabschnitt eine ver- 
bale Kategorie in den Vordergrund zu rücken, wodurch 
verbaler Reim innerhalb des Satzes oder, bei entspre- 
ehender Wortstellung, sogar am Satzende erzielt wird.

91/24 nyne (korolb) ze sam govetuet
z gosudarem nasim carem ... mir vospri.jati. 11

Fast die gleiche Konstruktion begegnet einige Zeilen über 
dieser Belegstellte:
9 1 / 1 ,vkupe ze sovetujult ;״••" 9

jako by choti z gosudarem našim, ... mir vosprijati."
Der Unterschied zwischen beiden Konstruktionen - einmal mit 
reinem Infinitiv, einmal mit "jako by + Inf." bleibt unklar. 
Der letzte Satz hebt wohl stärker die Absicht hervor, mit 
dem Zar in Verhandlungen treten zu wollen, während der erste 
Satz (91/24 mit reinem Infinitiv) ausdrücken mag, daß die 
Verhandlungen bereits im Gange sind.
Wie aus der Tabelle ־ S.277- zu ersehen ist, dominiert im 
Pleskauer Text die Bildung der Heischesätze durch reinen In- 
finitiv. So sei abschließend hierzu noch ein Kontrastbeispiel 
zum oben zitierten Beleg 56/6 angeführt:
55/14 (gosudarb) svoi carskie gramo ty giset:

neoslabno že i mužestvenno vo osade byti i ..."

Für die Variante der Heische- und Finalsätze nach Verben des 
Schickens haben wir zwei Belege:
48/35 "Po окоіьпіт že selom i volostem tako že gosjlase, 

daby koždo v svoi približnye gorody echali .
91/27 "... (korolb) к gosudarju goncov svoich gosjrlaet, 

aby posłom u nich sbezd uciniti."
Die Debitiv-Konstruktion (Del) ist durch das einleiten־ 
de *abyn noch unterstrichen (י... schickte zum Zaren, 
/damit dieser veranlasse/ , daß die Gesandten zusammen- 
träfen/zusammentreffen sollten.').
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Der Vergleich beider Texte daraufhin, wie sie ?inai- und ab- 
hängige Wunschsätze bilden, zeigte abermals, daß der K-pler 
Autor die ksl. Normen auffs Beste beherrscht - in der K-pler 
Erzählung dominieren die indikativischen Konstruktionen "da 
+ (perf. )Praes." in beeindruckender Weise (48 indikat. Bil- 
dungen stehen 15 Inf.- Konstruktionen gegenüber). Der Pies- 
kauer Autor ist dagegen stark von den Sprachnormen seiner 
Zeit geprägt: Indikativische Konstruktionen begegnen selten 
(5 Mal); die Bildungsweise mit Infinitiv ist vorherrschend 
(22 Mal) und reflektiert sicher auch die gesprochene Spra- 
che wip die Konditional-Konstruktion, die etwas stärker ver- 
treten ist als die indikativische Bildung (6 Kal).
Darüber hinaus fällt überhaupt auf, daß Satzgefüge, die wir als 
final oder einen Wunsch ausdrückend bezeichnen können, im 
K-pler Text mit insgesamt 63 Belegen (indikativische und 
Infinitiv-Konstruktionen zusammen) beinahe doppelt so häufig 
vertreten sind wie in der Pleskauer Erzählung (alle Bildungs- 
weisen zusammen: 33 Sätze).

3.3 Unausgedrücktes finales bzw^ Wunschverhältnis_(=eParataxe)
Das heißt aber nicht, daß der K-pler Text vom Inhalt her 
mehr finale oder Wunschverhältnisse anbietet als die Pleskau- 
er Erzählung. Hierin äußert sich vielmehr die bereits ange- 
sprochene Neigung des Pleskauer Autors zur Parataxe. Wir ha- 
ben versucht, in beiden Texten Satzpaare aufzufinden, die 
unausgedrückt ein finales oder Wunschverhältnis beinhalten - 
das Ergebnis dieser Suche schlägt sich in der letzten Spalte 
unserer Tabelle auf S.277: "koordiniert" nieder. Selbstver- 
ständlich ist die Beurteilung, ob zwei in Parataxe stehende 
Sätze innerlich durch ein z.B. finales Verhältnis verbunden 
sind, subjektiv. Zweifel in dieser Richtung können nur die 
Zahlen selbst beseitigen - eine vollkommene Vorführung der 
entsprechend beurteilten Satzpaare ist in diesem Rahmen lei- 
der nicht möglich. Zu den Beispielen allgemein sei gesagt, 
daß die Belege für unausgedrückte z.B. finale Verhältnisse 
aus der K-pler Erzählung viel schwerer aufzufinden und m.E. 
auch weniger überzeugend sind als die Beispiele hierfür aus 
dem Pleskauer Text, im Rahmen dessen es nicht schwer gewesen

־ 286 ־
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wäre, noch weitere hierher gehörige Satzpaare aufzuspüren.
Die in der Graphik in der Rubrik *1koordinierte angeführten 
Zahlen bezeichnen also im K-pler Text die obere, im Pleskau- 
er Text die untere Grenze aller hierher zu rechnenden Belege.
KP 72/6 "Zuetuneja ze paki povele eebja nesti tamo

i nacat delati bastu s userdiem velikim, ..."
'Giustiniani befahl, daß man ihn dorthin trage, 
damit er beginnen könne, mit großer Energie den 
Bau des Turmes zu betreiben, ...'
Diese Übersetzung ergibt sich beinahe zwingend aus 
dem Kontext, denn zuvor war gesagt, daß seine Abtei- 
lung, die er kommandierte, bereits den Bau des Tur- 
mes begonnen hatte - dieses "nacat" setzt also kei- 
nen objektiven Beginn, sondern das persönliche Wol- 
len Giustinianis: er ließ sich (verletzt, wie er 
war) dorthin bringen, um die Aufsicht über den Bau 
des Turmes zu übernehmen (der bereits begonnen war).

KP 65/27 "Zustuneja ze paki sobra mnogye ljudi, voskrycav
napade na turky ..."
Giustiniani sammelte viele Leute um sich, 
damit er - mit Geschrei - über die Türken her- 
fallen könne/um über die Türken herzufallen . ..*
Es war darauf hingewiesen worden, daß die Beispiele

. aus dem K-pler Text nicht immer sehr überzeugend
sind.

PS 77/4 ovii ze катепье voinom grinosachu
i temi litvu z goroda i za gorodom pobivachu: ..."

eie schleppten den Kriegern Steine herbei, 
damit diese mit denselben die Litauer aus der Stadt 
vertrieben. 1

vgl. 76/28 ,1dostalb в prietupa litvu pribivati
oružie noeachu"
1um den Reet der Litauer zu vernichten, 
schleppten eie Waffen herbei/damit der 
Reet der Litauer vernichtet werde, ...f

PS 85/Ю "к&шепіет mnogim na to mesto vo grad metachu
ì elmi chreetbjan uraźachu."
'viele Steinkugeln schossen віе in die Stadt, 
um die Нивввп damit zu erechlagen/töten. 1
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PS 69/32 "... gosudarevy bojare i voevody svoemu voinstvu
s Ijuboviju i 30 slezami ņa_boj_gonuzajusce, 
chrestbjanskomu voinstvu serdecne ... 3 nimi

bb.ļusčes.ja.״
 die Voevoden drängten ihr Heer mit Tränen und •••י
mit (aller) Liebe zum Kampf, damit es von ganzem 
Herzen (= mit aller Energie) mit ihnen zusammen 
kämpfe.'

PS 68/30 "...; oboich že (Sujskich) ... Í5X£dem,
slavnyah Sujskich svjazannych pred toboju postavim."
*Die Pürsten Sujskij (־Stadtkommandanten) werden 
wir (aus Pleskau) herausholen, um sie dir (dem pol- 
nischen König) vorzuführen. 1 (So rühmen sich die 
polnisch-litauischen Würdenträger).

So ließe sich die Reihe der Beispiele aus der Pleskauer Er- 
Zahlung beinahe beliebig fortsetzen.
An zwei Textstellen wollen wir darlegen, daß es sich bei der 
unterschiedlichen Konstruktionsweise (К-pel: meist Hypotaxe, 
Pleskau: meist Parataxe) um eine grundsätzlich verschiedene 
Erzählweise handelt, die den Autoren unserer Texte eigen ist. 
In beiden Sätzen wird etwas geschildert, was in die Tat um- 
gesetzt wird:
PS 77/20 "Tako že i pod tuju bašnju zelbja godnesosa

i zazgosa,
i božiim posobiem tako i dostalb s Pokrovskie

baśni vsech zbisa ..."
1So brachten sie unter dem ... Turm Pulver an und 
entzündeten es, und mit Gottes Hilfe erschlugen 
sie den Rest (der Litauer) aus dem ... Turm ...״

KP 60/33 мСезагь že zapoveda, da_ne_deļut ich ni kotoroju
Ьгапьju,
.iako da ocist.lat rvy i potoci.
I tako vzjasa svoja trupy bezbranno i požgoša i."
*Der Kaiser untersagte, daß man (den Türken) Gefech- 
te lieferte,
damit sie die Gräben und Plüsse (von Leichen) säu- 
berten.
Und 30 holten sie ihre Gefallenen und verbrannten sie

Der Pleskauer Autor bietet eine faktische Berichterstattung 
1legten Pulver unter, entzündeten es, erschlugen sie/vertrie-
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ben sie*; wir können diese Erzählweise mit Lämmert als 
additiv bezeichnen. Ber gleiche Vorgang hätte auch anders 
dargeboten werden können: *sie legten Pulver an den Turm und 
entzündeten es, um die verbliebenen Litauer zu töten/ver- 
treiben1• Diese Erzählweise - wir wollen sie mit Lämmert^׳* 
kausativ nennen - deckt die inneren Beziehungen, die Abhän- 
gigkeiten der Handlungen - Ursache + Polge/Ziel - in der 
Konstruktion auf: die hypotaktische Verknüpfung in Verbindung 
mit Konjunktionen signalisiert sofort die Haupthandlung und 
das - finale, kausale, temporale, konsekutive ••• - Verhält- 
nis, welches zwischen Neben- und Haupthandlung besteht. Und 
genau diese Erzählweise beobachten wir ständig in der K-pler 
Erzählung, nicht allein am Final- und abhängigen V/unschsatz• 
Obige Textstelle berichtet von einer bestimmten Ordre des 
Kaisers - die Begründung für den Befehl wird in Form eines 
Finalsatzes nachgeliefert: ,••.damit die Türken die Gräben 
(wegen der Seuchengefahr) von den Leichen säuberten*• Daß 
der Vollzug der im finalen Nebensatz als Ziel genannten Hand- 
lung gleich im Anschluß festgestellt wird, kommt im K-pler 
Text kaum vor - wir haben dieses Beispiel nur deshalb ge- 
wählt, um zu zeigen, daß hier tatsächlich die erwünschte 
Folge eintritt• Im Normalfall bleibt die Bestätigung aus, und 
erst der weitere Verlauf der Erzählung offenbart, ob sich die 
im Finalsatz geäußerte Hoffnung oder der im Heischesatz geäu- 
ßerte Wunsch erfüllt oder nicht, z.B.:
KP 74/28 **••. (bezboznyj) povele pervoe biti_iz_gusek i (iz)

piscalej, da otstup.jat grazane. •••**
*..•, damit sich die Griechen zurückzögen, ...'

Ob dieses Ziel der Beschießung erreicht wird, erfährt der Le- 
ser erst 74/41 no ne vozmogoša uderžati ego (= türki-
scher Feldherr), i vnide v grad vsemi polki i napade na gra- 
zan, • • • ** - die Türken hatten also die Griechen zurückgewor- 
fen und drangen in die Stadt ein. Diese Erzählweise, die wir 
kausativ nannten, legt nicht allein die inneren Beziehungen

52

52) Lämmert, Bauformen des Erzählens, S. 45 ff.
53) Lämmertt ebda•, S. 56 ff.: ״*Konsekutive (kausative) Form 

der Verknüpfung** - wir entschieden uns für "kausativ**.
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der geschilderten Vorgänge zueinander bloß, sondern bringt
gerade hinsichtlich der Final- und abhängigen Heischesätze
ein zusätzliches Element der Spannung in die Erzählung, in-
dem (als Begründung für eine Handlung) ein bestimmtes Ziel,
eine Hoffnung, ein Wunsch genannt wird, der Leser aber erst
im Lauf des Geschehens erfährt, ob denn der Zweck einer

54Handlung auch erreicht worden ist.
Es sei noch angemerkt, daß es die additive Erzählweise dem 
Pleskauer Autor erleichtert, über größere Abschnitte hinweg 
bei gleichem Subjekt die gleiche Verbalkategorie mit gleich- 
bleibender Personalendung zu erhalten, so daß verbaler (oder 
bei Endstellung des Verbs End-) Reim entsteht - wie wir es 
in unserem Beispielsatz PS 60/33 sehen können: "podnesosa - 
zažgosa - bisa."

4. Der Konditional in Konditionalsätzen

Bedingungssätze werden in beiden Texten in der Regel ohne 
Konditional gebildet. Sie werden durch "asce" eingeleitet, 
das Prädikat ist meist ein perf. Verb im Präsens, das glei- 
che gilt für den Hauptsatz:
KP 66/32 11Asce li že n e _ b u d e t  božiej pomošci, i tako s o t y o -

rim - edinom časom vsi pogibnem i grad pogubim."
1Wenn wir dies alles tun, Gott uns aber nicht hilft
- dann werden wir in einer Stunde untergehen und 
K-pel verlieren/werden wir alle gleichzeitig unter- 
gehen ... 1 ¥

PS 82/33 "... mnogie grady v votcinu dam vam,
asce s mirom zdadite mi grad."
*... viele Städte werde ich euch zum Erbe geben, 
wenn ihr mir kampflos Pleskau übergebt. 1

Eine andere Konstruktionsweise ist die folgende:
"Part.praet. , perf.Praes "

KP 66/38 da uslysav christbjane, zberutsja к nemu

54) Die parataktische Satzfügung ist charakteristisch für die 
frühen altrussischen Denkmäler: Efimov, Istorija russk. 
lit. jazyka, S. 55, öernych, Istor.grammatika, S. 327 f. 
Potebnja, Iz zapisoÏTÏ-II, S. 400 ff., Borkovskij, Istor. 
grammatika, S. 466 u.v.a.
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mnogie ljudi."
und wenn davon die Christenheit erfährt (er- 

fahren haben wird), dann werden ihm auch viele Men- 
sehen zu Hilfe eilen•'

PS 81/14 H..• koždo svoj podkop 5§mjsliy,
pod gradovnuju stenu podvedem 
i zelbja podkativ i zazeg ego,
krovi ne prolivav litovskago svoego vojska, skoro i 
spešne možem vzjati Pskov."
' ... wenn jeder seinen (unterirdischen) Gang erson- 
nen hat (haben wird), dann werden wir ihn bis zur 
Stadtmauer heranführen.
Und wenn wir Pulver (an die Stadtmauer) gelegt und 
es entzündet haben (werden), dann werden wir auch - 
ohne litauisches Blut zu vergießen - Pleskau ein- 
nehmen können• (5 5)

Der Konditional kommt nur im K-pler Text im irrealen Bedin- 
gungssatz vor• Er begegnet uns in der bis Ende des 16. Jh.s 
üblichen Konstruktionsweise:

"asce + Kondit•, perf. Präsens"
Die irreale (oder auch potentiale) Bedingung steht also mit 
Konditional, die Folge im Indikativ. Noch Ivan Groznyj z.B. 
schreibt: !lasce_b^ sego пе_зоѣѵогі1ъ_езі, to nesi Ьуіъ esi

Christi janin!», по ѵаггьѵагъ".
Der Konditional im bedingenden Nebensatz mit "asce" und im 
Hauptsatz scheint erstmals bei westlich gebildeten bzw. mit 
dem Latein in Berührung gekommenen Autoren aufzutauchen: 
Fürst A. Kurbskij und auch schon Peresvetov.

v  vИІ asce_b^ sego ne b^lo, oni by vozmogli protivu 
пазъ izvétb postaviti" (Kurbskij ).^
wasçe_b^ ne te tvoja serdecnyja slezy, kajuscis
о gresëchb svoich predo Mnoju, - vse by to na

¥  Ś6 ־"tebe vzyskalos" (Peresvetov).

Diese Konstruktionsweise setzt sich aber erst im 17. Jh.

55) Näheres hierüber s.'Vorzeitigkeit durch Part.praet. S. 526 ff.
56) Alle Beispiele bei (V. I. Boykovskii u.a.); Sravnitel'шѵ 

istoriceskij sintaksis vostocnoslavjanskich jazykov. Sloe- 
nopodeinennye predloženija. M. 1973• S. 165•
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durch. So finden wir die irrealen Bedingungssätze im 
K-pler Text in der für das frühere Altruss. charakteristi- 
sehen Weise gebildet: Konditional nur im "asce"-Satz, der 
die irreale Bedingung nennt:
- i asce_ne_b^ gospodb grekratil toj denb ♦•״•" 62/25

koneenaja bo uze be pogibelb gradu ..."
1Wenn der Herr diesem Tag nicht ein Ende gemacht hätte, 
dann war der Untergang der Stadt ein endgültiger.'

fast identisch: 67/4.
12/15 "•••» i pogybelb koneenaja uze be postilla grad,

ašce_b^_ne_j)0sk0ril сезагь s izbrannymi svoimi."
,Die Stadt war schon verloren/der Untergang war sicher, 
wenn nicht der Kaiser mit seiner Garde herbeTgeeilt 
wäre. 1

Ähnlich konstruiert: 74/15•
71/44 chotjachu bo

B 2 Ê 9 I Î 9 - 12 dusa svoja vdunuti v nego, ..."
,Sie wollten - wenn dies möglich wäre - ihm ihre 
Seele einbauchen. 1

57

Wie an den Beispielen zu erkennen war, ist in unseren Texten 
.by" zur Konditionalpartikel erstarrt, vgl. z.B יי
74/15 "asce b^ gorami podvizali, ..." (К-pel), was auch die 
kontaminierten Formen im Pleskauer Text ("daby", "aby") be- 
zeugen (vgl. PS 56/6 "aby peli . . . " ) . ^ 8

57) A. N. Stecenko: Istoriceskij sintaksis russkogo jazyka. 
M. 1972. S. 238 f.
Es scheint noch ungeklärt, warum der irreale Bedingungs- 
satz mit "asce" + Kondit, und dem die irreale Folge aus- 
drückenden Hauptsatz, ebenfalls mit Konditional, im Alt- 
russ. geschwundeç ist. Im Aksl. jedenfalls war dieser Ту- 
pus lebendig: JJaste bo biste vçrç imali moseovi, vero bi- 
3te jęli i тьпе" Mt. 24,43; "aste bi sbde Ъуіъ, ne bi 
bratrb moi иигъіъ11 Joh. 11.21• - Beispiele bei: Panzer, 
Der slavische Konditional, S• 122 f.

58) Otten. Fin. Verbalformen, S. 395, kann in der "Step, kni- 
ga" das gesamte Paradigma bychb, by״ by, bychonrb, byste, 
byea beim Konditional nachweisen, was aber nicht ver- 
wunderlich ist, da die ersten 14 Stufen praktisch nur 
Kompilationen darstellen. Immerhin findet er in Stufen 
15-17 (Ivan III. - Ivan IV•) Konditionalbildungen
mit bych׳b, ЬусЬотъ und byste (außer vorherrschendem by}
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- 293 ־

In unseren Texten wird das Futur generell durch das Präsens 
perfektiver Verben gebildet• Andere Bildungen stellen Aus- 
nahmen dar• Sie sind so selten, daß wir sie nicht einmal als 
gesonderte Kategorie in unsere Tabelle der verbalen Katego- 
rien aufgenommen haben. So 8ei nur am Rande erwähnt, daß die 
gesamten Prophezeiungen in der K-pler Erzählung, die die 
Zukunft der Stadt betreffen (S. 77 - 78) bis auf eine Aus- 
nähme mit dem Präsens perfektiver Verben ausgedrückt werden. 
Die Ausnahme ist folgende Textstelle:
77/22 ”No ubo da razumeeši, okajanne, asce vsja prežerečen-

naja Mefodiem Pataromskym i Lbvom Premudrym i znamenija
o grade sem soveršisasja, to i poslednjaja ņe_grejdut, 
no takože soversitis.ļa imut•"

wenn (an sich wohl: weil, da) sich alle Prophe- 
zeiungen des Methodios von Pathara und Leos des Weisen 
und alle sonstigen Vorzeichen (z.B. Kampf des Adlers 
mit der Schlange) über dieser Stadt erfüllt haben, 
dann wird auch dies Letzte nicht *unerfüllt vorübergehen, 
sondern auch Wirklichkeit werden.•

Ganz offensichtlich will der Autor durch die Periphrase eine 
Intensivierung der Aussage erzielen, denn an sich läge Parai- 
lelbildung zum vorausgehenden "ne prejdut", dem es ja syno- 
nym ist', nahe• Es genügt ihm nicht die antithetische Formu- 
lierung seiner Schlußfolgerung - er setzt die positive Aus- 
sage vom negierten Glied der Antithese noch dadurch ab, daß 
er für das Prädikat das periphrastische Futur wählt: das 
einzige wirklich eindeutig umschriebene Futur. Dadurch er- 
hält die Aussage eine besondere Akzentuierung - sicher mit 
Recht, denn mit diesen Worten wird von der Katastrophe zur 
Prophezeiung über die Rettung der Stadt übergeleitet.

Zwei Belegen "choteti + Infinitiv" kann man die Futurbedeu- 
tung nicht gänzlich absprechen, doch überwiegt das volunta- 
tive Element:
68/12 i se znamenuet, jako milostb bozija i scedroty

ego ot׳bidosa ot nas i choscet bog predati grad vragom 
nasim1."
1•.. und daß Gott K-pel den Feinden überlassen will• 1

5. Periphrastisches Putur
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6 9 / 1 3 nf.. • ; ne choscesi bo, vladyko, sozdanie tvoich гик po-
gubiti, niže blagovoliši о pogibeli celovecestej,
no choscesi ѵзеш spastis.ļa i v razum istinnyj priiti. 1 "

du willst doch, о Herr, nicht das Werk Deiner 
Hände vernichten, und auch der Untergang der Mensch- 
heit bereitet Dir doch keine Freude,
sondern Du willst alle erretten und zu geistiger Klar- 
heit führend (= daß alle gerettet werden und ... ge- 
langen) / 1 (5 9)

Im zweiten Beleg ist die futurische Nuance vielleicht etwas 
stärker zu spüren, aber doch überwiegt die voluntative Be- 
deutung, denn alles ist zunächst vom Willen Gottes abhängig 
- und wie sich ja zeigt, wollte Gott eben nicht, daß die 
Stadt gerettet würde.

Im Pleskauer Text kommt Futurbildung mit "imeti, imam*1 so- 
wie״!mati, imaju" vor. Bei einigen Bildungen mit "choteti" 
steht das Wollen ebenso im Vordergrund wie im K-pler Text.
45/29 "•••1po vremeni šestbvija puti listy vozvescatelbnyja 

к vam ima.ju prislati ' . "
'...’ wenn die Zeit für den (geplanten) Feldzug gekora- 
men ist, werde ich euch das schriftlich mitteilen' . 1

42/33 ",Jako ne tokmo ... Luki Velikie vosgriimu ...,
no i slavnyj i velikij grad vas Pskov ...
obratiti sego imam i gosudarb semu imenovatis.ja1 . 11

1,Nicht nur Velikie Luki werde ich erobern, 
sondern auch ••. Pleskau auf den Kopf stellen 
und mich Herr dieser Stadt nennen'. "

82/30 "'Asce za seju laskoju uvideti lice moe imaete,
korolevskim svoim slovom ... zaistinstvuju vam,
jako ne tokmo ... namestniki ot mene budete
1'Wenn ihr dann nach dem öffnen der Stadttore (za seju 
laskoju) vor mir erscheinen werdet, dann werdet ihr
- ich gebe euch mein königlictes Wort darauf - nicht 
nur meine Statthalter werden, ..."

59) "blagovoliši" kann uns bei der zeitlichen Bestimmung kei- 
ne Hilfe sein, die Gruppe der Lehnübersetzungen aus dem 
Griech. mit "blago-" konnte sowohl für das Präs. »ls auch 
für das Futur verwandt werden. Diese Gruppe gelangte in 
die slav. Sprachen, als die Aspektbildung bereits im Gang 
war - daher ist sie im Aspekt indifferent - vgl. A. Postal: 
Studie o vidovém systemu v staroslovenstine. PrahaT1 •
S. 476 f.
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82/34 "1Vsego vo grade naroda gomiluju i paki na svoich 
zakonech ziti imate, . ..,w
,1Dem ganzen Volk von Pleskau werde ich mich gnädig 
erweisen, und ihr sollt/werdet wieder nach euren 
(eigenen) Gesetzen leben, ..."

Wir haben ganz bewußt die zwei Belege für "imati, -aju +
Inf." (45/29, 82/30) mit Beispielen der gleichen Person 
von "imeti, imam" zusammengestellt, um zu zeigen, daß zwi- 
sehen beiden Varianten der Futurbildung im Pleskauer Text 
kein Unterschied erkennbar ist. Allerdings fällt auf, daß 
bei "imati, -aju" klare perf. Infinitive stehen (uvideti, 
prislati), während bei "imeti, imam" der Anteil imperf. In- 
finitive stark ist: "imenovatisja" (s.o.), "stojati" (52/26), 
"ziti" (s.o.) - dagegen perf.: "obratiti (s.o.), "izbaviti" 
 Um hieraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, ist ־ .(47/13)
unser Material nicht reichhaltig genug.^
Es fällt auf, daß periphrastische Futurbildungen immer in 
wörtlicher Rede Vorkommen. Dies führt uns auf unsere Beob- 
achtung an der K-pler Erzählung zurück, wo wir glaubten, 
feststellen zu können, daß das zusammengesetzte Futur einen 
starken Nachdruck auf die Aussage lege. Im Rahmen der wört- 
liehen Rede (oder des Briefes) dürfte dies auch zutreffen.

57/14 sie slysavse: jako uže (когоіь) priblizaetsja
ko Pskovu, vtoroe, jako lev revyj, zivyja poglotiti 
choscet."

daß er sich nähert und ... alles Lebende ver- 
schlingen will. 1

68/6 "Korolb že, sie slysav ot svoich dvorjan i pervosovet- 
nik, jako i te radostno i z svoimi promysli sami ego 
геіапье i3polniti chotjat, togda Ьоіьті radosti na- 
polni3ja."

83/23 ",Ili loznoju laskoju i dščeju lestiju, iii suetnym 
bogatestvom prelbstiti chosceści (sic!) nas?,״

60) Beim periphr. Futur überwiegen Inf. perf. Verben:
H. Birnbaum: Untersuchungen zu den Zukunftsumschreibungen 
mit dem Infinitiv im Aksl. Stockholm 1958. S. 267 (weiter 
zitiert: Birnbaum, Zukunftsumschreibungen); Borkovski.i. 
Istor.grammatika, S. 261 f., Nikiforov, Glagol S. 180 u.a.
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An der primär voluntativen Bedeutung dieser Bildungen "cho- 
teti + Inf." gibt es keinen Zweifel.

Zukunftsumschreibungen mit "budu + Inf." kommen in unseren 
Texten nicht vor. "budu" usw. erscheint nur in Verbindung 
mit nominalem Prädikativum (s.o. 82/30 "namestnik! ot mene 
budete"). Das entspricht allen bisherigen Untersuchungen, 
die die Verbreitung der Futur-Periphrase "budu + Inf." ins
17. Jh. verweisen.^1

Die alleinige Vertretung der Futur-Periphrase durch "imam +
Inf." (bzw. "imaju + Inf.") sowie u.U. durch "choscu + Inf."
belegt die literarischen Ambitionen der Autoren unserer Tex-
te - beide Bildungsweisen haben stark archaisierenden Cha- 

62raktér. Das wird besonders deutlich, wenn man die entspre- 
chenden Bildungen in der Pleskauer Chronikerzählung dane-

C. ïbenhält: neben acht Umschreibungen mit "chošcu + Inf." - 
zwei Mal "исьпи + Inf.", ein Mal "stanu + Inf." (vgl. hier- 
zu Anm. 62 über die Zugehörigkeit der beiden letzteren zur 
"delovaja pismennost״"). In der Chronikerzählung fehlt die 
literatursprachlich-archaisierende Zukunftsumschreibung 
"imam/imaju + Inf." ganz.

Die 1 Vollendete_Zukunft* (Futur II), gebildet durch "budu + 
1-Part." ist in unseren Texten nicht anzutreffen. Es dien-

61) F. Cocron: La langue russe dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle. Morphologie. Paris 1962. (weiter zitiert 
als: Cocron, La langue). S. 240 ff.; Birnbaum, Zukunfts- 
Umschreibungen, S. 268, spricht nur von "jüngere Bil- 
dungsweise"; Nikiforov, Glagol, S. 179 - nur bei Pere- 
svetov findet sich "budu + Inf•" (aber: Hs. des 17.Jh.s), 
in einer Urkunde 1588 und im Doaostroj (zweifelhafter 
Beleg).

62) Cocron« La langue, S. 246 ff.; Nikiforov « Glagol, S. 
178f., S. 184 - 86; Otten, Fin. Verbalformen, S. 127 f.: 
"Wie bei der Periphra8evmit ітатъ ist auch für diese Ken- 
struktionsweise (= "choscu + Inf." - G.Str.) eine sekun- 
däre Aktivierung#im südslavischen Einfluß zu beobach- 
ten.": H. Krijcova; Vyvoj oçisného futura v jazycich slo- 
vanskych, zvla&te v rustine. Praha 1960. §. 116 f.; S.
142 - 44, 146 - Bildungen mit "naenu1), "uenu" und jünge- 
rem "stanu" gehören der *delovaja pismennost'" an.

63) Allerdings: "chotim" - PS 1581 "choscem" 83/24, "cho- 
scete" 50/13. 697?•
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te vorwiegend als Prädikat in Bedingungssätzen. In dieser 
Punktion haben wir im Laufe unserer Betrachtungen perf. Prä- 
sens, Part.praet. und auch periphrastisches Putur (s.o. - PS 
82/30 **asce ... uvideti lice moe irnaete** ) angetroffen. Im 
Pleskauer Text stoßen wir auf folgende merkwürdige Formen- 
kombination, die offenbar den Versuch darstellt, Vorvergan- 
genheit auszudrücken:
50/12 "..., da asce chosčete vkupe sovescavsesja. 

da podymetesja so mnoju koždo so vsesilbnym 
svoim vojskom ..."
*..., und wenn ihr euch miteinander beraten habt 
(=wenn/nachdem ihr eine Übereinkunft getroffen haben 
werdet), dann macht euch auf mit mir, jeder mit 
seinem mächtigen Heer . . . 1

Das Fehlen dieser Kategorie, des Futurum exactum, in unseren
Texten und solche falschen Bildungen bezeugen, daß es eine
überkommene Formel darstellt, "die zwar bis ins 16. Jh. tra-
diert wird, aber nicht mehr als Ausdruck einer lebenden Verbal-

65kategorie aufgefaßt werden kann.** Diese Konstruktion ver- 
schwindet beinahe spurlos aus dem russischen Schrifttum. Die 
im 17. und 18. Jh. gebräuchliche konditionale Konjunktion 
"bude1* dürfte als ein letztes Überbleibsel anzusehen sein.^

64

64) Nikiforov. Glagol, S. 181 - von 5 von ihm überhaupt ge- 
fundenen Belegstellen (mit 12 Beispielen für Fut. Il) 
befinden sich 4 Textstellen (mit 11 Beispielen) in Kondi- 
tionalsätzen, z.B. "Asce tak budet pomyslil, to кагпь 
priimet о dele sem.1* (Kaz. let.); Borkovski.i. Istor. 
grammatika, S. 277, 304 f., Sobolevski л. Lekcii, S. 245 f. ; 
Potebnja. íz zapisok I-II, S. 288- 92 - wendet sich gegen 
den von Buslaev und Vostokov geäußerten Standpunkt, daß 
das Fut. II als **buduscee uslovnoe" zu betrachten sei. Es 
sei auch modaler Nuancierungen (Möglichkeit, Wahrschein- 
lichkeit) fähig.

6 5) Otten, Fin. Verbalformen, S. 374.
6 6) Cocron. La langue, S. 237 - findet in seinen Texten aus 

dem 17. Jh. keine Spur des Fut• II mehr - "mais attestent 
souvent le mot budet1>4 dans la fonction de esli , emploi 
disparu au cours du siècle suivant." Potebnja, Iz zapisok 
I-II, S. 293; Krízková. Vyvoj, S. 167~Ÿ.; Olten, Fin. 
Verbalformen, Si 376.
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6. Zusammenfassung

Wir haben festgestellt, daß im Gebrauch von Präsens, Kondi- 
tional und (periphrastischem)Futur zwischen beiden Texten 
erhebliche Unterschiede bestehen, obgleich doch Konditional 
und periphrastisches Futur in beiden Texten nur schwach ver- 
treten sind.
Bezüglich des Präsens ist daran zu erinnern, daß die Pies- 
kauer Erzählung, im Unterschied zum K-pler Text, in Erzähl- 
bereichen, die der Zusammenfassung und der Raffung von Vor- 
ausgegangenem (־ Exposition) dienen, über größere Abschnitte 
hinweg das Praesens historicum verwendet, wodurch der sonst 
vielleicht stereotype Bericht an Aktualität und Leben ge- 
winnt.
Präsensformen (meistens perf.) begegnen in der K-pler Er- 
Zahlung vorwiegend in Final-und abhängigen Wunsch- bzw. Hei- 
schesätzen, die nach ksl. Muster gebildet werden "da + 
(perf.) Präsens". Innerhalb solcher Konstruktionen befinden 
sich zwei Drittel aller Präsensformen des K-pler Textes.
Im Pleskauer Text ist diese Konstruktion überaus selten.
Doch verwendet der Pleskauer Autor stattdessen nicht den 
für Final- und abhängige Wunschsätze in Urkunden, Akten 
usw. längst üblichen Konditional (immerhin begegnet dieser 
häufiger als die ksl. Mda"-Konstruktionen), sondern er be- 
vorzugt die stilistisch vielleicht neutraleren Infinitiv- 
Konstruktionen (die auch in der K-pler Erzählung eine ge- 
wisse Rolle spielen). Reben häufige■ reinen Infinitiv tref- 
fen wir oft Infinitiv-Konstruktionen, die durch "aby", *da- 
by", "Jako by" eingeleitet werden, wodurch offensichtlich 
ein archaisierender Effekt bezweckt iet - umgangesprachli- 
ches und in der profanen Literatur verbreitetes "ctoby"
(oder gar "att>", "ato" oder "oze")wird konsequent gemieden.

67) Otten. Fin. Verbalformen, S. 425 ־ »acht die gleiche 
Beobachtung an der "Stepennaja kniga", die auf Grund 
ihrer Zielsetzung (Verherrlichung des zarischen Ge- 
schlechte und insbesondere Ivan Grotnyjs) a priori 
dem traditionalistisch-archaisierenden Stil verpflich- 
tet ist, da dieser der Schilderung Erhabenheit verleiht.
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Der große Unterschied zwischen beiden Texten besteht aber 
nicht darin, daß der K-pler Autor die ksl• Konstruktions- 
weise "da + (perf.) Präsens" und der Pleskauer Autor vor- 
wiegend Infinitiv-Konstruktionen verwendet, um finale und 
Wunschverhältnisse auszudrücken; vielmehr besteht der Unter- 
schied zwischen den beiden Texten darin, daß der Pleskauer 
Autor solche Verhältnisse meist gar nicht ausdrückt• Dieser 
bevorzugt die parataktische Satzfügung, die eine faktische, 
sozusagen von Resultat zu Resultat schreitende Erzählweise 
bewirkt (Lämmert: "additiv")• Im K-pler Text dagegen 
gewinnen die Sätze, weil hypotaktisch gefügt, an innerer 
Spannung (Lämmert:"kausative Erzählweise"), an Dynamik•
Durch bestimmte Konjunktionen (hier: "da") werden bestimmte 
Beziehungen zwischen einzelnen Vorgängen (hier: finale Be- 
Ziehungen bzw• Wunsch-Vorstellung) verdeutlicht, die innere 
Struktur des Geschehens tritt klarer hervor•
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V. Das Präteritum

11In der zweiten Hälfte des 16. Jh.s unterliegt das System der 
russischen Präteritaltempora (im Vergleich zum frühen Altruss^ 
wesentlichen Veränderungen. " 1 Bekanntermaßen sind diese Ver- 
änderungen dadurch bedingt, daß die gesprochene russ. Sprache 
immer stärker in den schriftlichen Zeugnissen ihren Nieder- 
schlag findet. Neben phonetischen, morphologischen, syntakti- 
sehen und auch lexikalischen Erscheinungen ist es vor allem 
das Verbalsystem, das die Zeit des Umbruchs reflektiert. Im- 
perfek־»־ und Aorist stehen symbolisch für die kirchenslavisch- 
altrussische Tradition, das 1-Partizip als alleinige Vertre- 
tung des Präteritums symbolisiert die gesprochene Sprache. 
Zwischen beiden Extremen breitet sich das ganze Spektrum der 
im 16. Jh. schon breit gefächerten literarischen Produktion 
aus. Einen ungefähren Anhaltspunkt über die Orientierung ei- 
nes Textes gibt die Überprüfung des Pormenbestandes, insbe- 
sondere der Präteritaltempora, wie wir es in der Tabelle zu 
den Verbal-Kategorien versucht haben. Eine solche Bestands- 
aufnahme sagt uns etwas über die Intention des Autors - im 
Palle unserer beiden Texte gibt es gar keinen Zweifel, daß 
beide Autoren/Redaktoren ihre Erzählungen in die literari- 
sehe Tradition hineinstellen wollten und aus diesem Grunde 
fast ausschließlich die archaischen Tempora verwandten. Eine 
tabellarische Aufstellung der verbalen Kategorien sagt uns 
aber nichts darüber, wie diese gebraucht werden ־ ob korrekt, 
ob eher stilisierend. Die tabellarische Übersicht sagt uns 
nichts über Fehler, Unsicherheiten usw. im Gebrauch der ksl. 
Tempora. Diesen Prägen wollen wir uns in den weiteren Aus- 
führungen zuwenden und bei der Gelegenheit verschiedene 
Aspekte, die zur Charakterisierung eines der Texte besonders 
wichtig scheinen, besonders herausarbeiten.
Otten in seiner Monographie über die finiten Verbalformen in

1) Nikiforov. Glagol, S. 143 (Hervorhbg. dort); "po sravne- 
niju s drevnerusskoj sistemoj" - ,im Vergleich zum frühen 
Altruss. (System)1: die sovjet. Forschung unterscheidet 
m.E. zu Recht zwischen "drevnerusskij" und "starorusskij 
jazyk"• Ersteres umschließt die ersten schriftlichen Zeug־ 
nisse russischer Provenienz bis zum Beginn der Differen-
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der "Stepennaja kniga" stellte fest, daß darin fast aus- 
schließlich die alten Tempora und diese darüberhinaus weit-pgehend korrekt verwendet werden, wohingegen Boretzky in 
Kurbskijs "Istorija velikago knjazja moskovskago" einen An- 
teil des 1-Part.s am Präteritum von ca• 50 v*Hd. feststell- 
te und außerdem beobachtete, daß im Gebrauch der ksl. Tempo- 
ra z.T• erhebliche Unsicherheiten sowohl im formalen (häufig 
3 .8g.aor• auf -isa, -asa usw.) als auch im funktionalen 
(Austauschbarkeit von Ipf. und Aor.) Bereich auftreten.^
Speziell über den Gebrauch von Ipf. und Aor. in der zweiten 
Hälfte des 16. Jh.s bemerkte Nikiforov, daß ersteres fast 
ausschließlich von imperf• Verben, der Aor. aber entweder 
von perf. Verben gebildet werde oder aber sich aspektuell 
neutral verhalte. 4 Boretzky spricht von der "Affinität" des 
Ipf. zum imperf. Aspekt und des Aor. zum perf. Aspekt.^
Von dieser "Norm" wollen wir ausgehen. Ich halte es für un- 
nötig, diese an unserem Material nochmals darzulegen. Ich 
halte es für sinnvoller, die "Ausnahmen" von dieser Norm ge- 
nauer ins Auge zu fassen. Bei diesem Versuch will ich mich 
von Budichs herber, wenn auch sehr berechtigter Kritik an 
Boretzkys Arbeit leiten lassen: "Es genügt ... nicht, seinen 
Zettelkasten an eine Reihe von Musterbeispielen kommentar- 
los anzufügen, •..", oder wie er sich der Arbeit Ruzickas 
über den Verbalaspekt in der Nestorchronik gegenüber äußert: 
"Es genügt nicht, aus einem oder mehreren bestimmten Texten 
Musterbeispiele vorzulegen, ...H. Für Budich gilt: "Bei einem

zierung des Schrifttums in 1altrussisch, altukrainisch 
und altweißrussisch1, "drevnerusskij" können wir also 
in diesem Sinne gut mit ,gemein-ostslavisch* übersetzen, 
abgegrenzt gegen "starorusskij, staroukrainskij, staro- 
beloruçski j" , vgl. z.B. (Borkyvski.1 u.a. ). Sravnitel ,no- 
istoriceskij sintaktsis vostocnoslavjanskich jazykov, 1 ,1 , 
S. 44 - dort wird für."starorusskij" als Zeitangabe 15• - 
17• Jh. genannt. - BSE Bd. 22. М.З1 9 7 5. s. 410: unter

2) Otten, Pin. Verbalformen, S. 472. "Russkij ;)azyk".
3) Boretzky. Tempuegebrauch, S. 65 - 67.
4) Hikiforov, Glagol, S. 144 und 150.
5) Boretzky. Tempuegebrauch, S. 66 - diese Affinität sei al- 

lerdinge im Verhältnis von Aor. zum perf. Aspekt nicht 80 
ausgeprägt wie im Verhältnis von Ipf. zum imperf. Aspekt.
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so komplizierten Gebilde wie dem russischen Verbalsystem 
kann nur die Vollständigkeit, die jedes Für und Wider ab- 
wägt, Beweiskraft erlangen.Natürlich können wir nicht das 
gesamte Material vorführen, aber wir wollen doch versuchen, 
dem Prinzip der Vollständigkeit in Bezug auf die Ausnahmen 
von oben genannter Norm weitgehendst zu entsprechen• Sehr 
starke Norm-Konformität wäre als Aspektualisierung des al- 
ten Tempussystems zu werten.
Die eigentliche Kritik Budichs an allen früheren Arbeiten 
zum altruss• Verb gilt aber nur am Rande der mangelnden 
Vollständigkeit des vorgeführten Belegmaterials. Seine Kri- 
tik ist viel grundsätzlicherer Natur: "Die Mehrzahl der For- 
scher versucht, den ,Aspekt1 im Altrussischen bzw. Altkir- 
chenslavischen nach den heutigen Aspektverhältnissen zu be- 
stimmen. Daraus erklärt sich das Bestreben, schon für den 
ältesten schriftlich belegten Sprachzustand ein ,vollstän-7diges Aspektsystem1 zu rekonstruieren."
Nun liegen im 16• Jh• die Verhältnisse bezüglich des Verbal- 
systems etwas anders als etwa im 11* Jh., in das Budich 
(mit A• A. Sachmatov) die Urfassung der 1. Novgoroder Chro- 
nik verlegt. Immerhin zeigt aber beispielsweise folgende 
hilflose Bemerkung Ottens, daß man in Schwierigkeiten kommt, 
sogar wenn man ans 16. Jh. mit heutigen Aspektbegriffen her- 
antritt. Otten hat ständig Schwierigkeiten, Ipf.-Formen heu- 
te perf. Verben zu erklären - zunächst sucht er nach Iterati- 
vität, paßt diese beim besten Willen nicht, sucht und findet 
er modale Schattierungen (konative Bedeutung u.a.), oder 
wir stoßen auf hilflose Bemerkungen wie folgende, anläßlich 
einer Belegstelle mit "predglagolase":

"Diesem Beleg ist die angesprochene Bedeutung nicht 
abzusprechen (sic), obgleich in Rechnung zu stellen 
ist, daß das Verb glagolati durch die vorliegende 
Präfigierung mit pred- nicht notwendigerweise per-Q
fektiv werden nußte• "

6) Budich, Aspekt, S. 26 (alle drei Zitate)•
7) Budich, ebda•, S. 55 f.
8) Otten, Fin• Verbalformen, S. 208, zu "perf. Ipf .-Formen11 
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Wir wollen nicht in unzulässiger Weise heutige Aspekt-Ver- 
hältnisse auf das 15. und 16. Jh. übertragen, obgleich na- 
türlich unbestritten bleibt, daß zu diesem Zeitpunkt die 
Aspektualisierung des Verbalsystems weit fortgeschritten war•

Als Ausgangspunkt unserer Untersuchungen 8011 uns die der im
Verb ausgedrückten Handlung innewohnende Aktionsart dienen.
Die Entwicklung vom aktionsartlich orientierten Verbalsystem
zum heutigen Aspektsystem haben Ju. S. Maslov, H. Scheies-
niker, L. Sadnik und R. Aitzetmüller herausgearbeitet, zu-
sammenhängend formuliert wurde der Entwicklungsgang vonоW. Budich und K. Trost• Daher können wir uns hier auf die 
Darstellung der uns interessierenden Punkte beschränken.

Aktionsart bedeutet Einheit von Art und objektiver Zeitlich- 
keit einer Handlung. Als Gegensatzpaar bezüglich ihrer Ak- 
tionsart sind Durativa und Nichtdurativa anzusehen. Zu den 
Durativa gehören Kursiva (laufen, tragen), Iterativa (schla- 
gen, zittern) und Zustandsverben (sitzen, liegen). Nicht- 
durativa sind Momentanverben (sterben,finden). Hierher ge- 
hört aber auch eine Gruppe von Verben, die bereits insofern 
,,Kompromißformen" darstellen, als sie den ",Anfangs- oder 
Endpunkt einer Handlung1 markieren, die Handlung selbst je- 
doch als dauernd voraussetzen.Dies sind die Ingressiva 
(erblühen, entzünden) und die Terminativa (verblühen, verlö- 
sehen).
In unseren Betrachtungen gehen wir vom Simplex aus, von der 
diesem innewohnenden objektiven Zeitlichkeit - Durativum : 
Momentanverb (zur besseren Charakterisierung stellen wir 
Durativa und Momentanverben gegenüber). In unserer Tabelle 2, 
die die Ipf•- und Aor.-Belege ihrer Aktionsart nach aufglie- 
dert, werden von den durativen Simplicia Determinierte (itti) 
und Nicht-Determinierte abgetrennt (choditi), während alle 
anderen Durativa (Zustandsverben und Iterativa) zusammen-

9) Budich. Aspekt, S. 10 - 22; Trost. Perfekt, S. 1 - 11.
Bei beiden dort die ins einzelne gehenden Literaturangaben 
zu Maslov, Schelesniker, Sadnik und Aitzetmüller.

10) Trost, Perfekt, S. 2. - vgl. Budich, Aspekt, S. 11.
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bleiben. Bei der Aufteilung der Komposita sondern wir von
vornherein solche mit suffigierter und/oder dehnstufiger Wur-
zelsilbe aus - diese sind zweifelsfrei imperfektiv: ”Das sia-
vische Aspektsystem entstand nicht durch Präfigierung, sondern
durch Verwendung von Dehnstufe und Suffix.”11 Des weitern
trennen wir die Verben der 4. Leskien1sehen Klasse zusammen
mit den dazugehörigen (-^-Suffix-haltigen) Imperfektivbil-
dungen ab (prigotoviti - prigotovljati). Deren Simplicia
stellen aktionsartlich und formal eine geschlossene Gruppe
dar, die uns keine Probleme aufgibt.

Allerdings ist hier formal nicht zu unterscheiden zwi- 
sehen Ipf. des grundstufigen und dem Ipf. des suffigier- 
ten Kompositums:
ot־bvratiti: Ipf.: ot׳bvrat' - a - ase > 0t1»vrascaaše

kontrahiert > otovrascaše
otbvrascati: Ipf.: ot־bvrašca - ase1̂  > otwragcase

kontrahiert > otbvrascaše
Solche Ipf.-Formen haben wir grundsätzlich zu den suffi- 
gierten Ableitungen gestellt. Damit kehren wir Unter- 
suchungsergebnisse Köllns gewissermaßen um: Dieser hat 
herausgefunden, daß von suffigierten Ableitungen obigen 
Typs keine Aoristformen anzutreffen seien. (13)• Wir 
ziehen daraus den Schluß, daß umgekehrt von Komposita 
der 4. Leskien1sehen Klasse auch kein Ipf. gebildet 
wird, sondern daß die auftauchenden Ipf•-Formen den 
suffigierten Ableitungen zuzuordnen seien. Es scheint 
dies ganz natürlich, da Ipf• und imperfektive (weil 
suffigierte) Variante formal und bedeutungsmäßig so in- 
einanderfließen.

Gesondert stellen wir auch hier die Ableitungen (d.h. nicht 
suffigiert/dehnstufige Komposita) determinierter und nicht- 
determinierter Simplicia.
Von der verbleibenden größten Gruppe teilen wir nun jene Kom- 
posita ab, die von nichtdurativen Simplicia, also von Momen- 
tanverben gebildet sind - diese blieben auch als Komposita 
nichtdurativ.

11) Budich. Aspekt, S. 10 - Hervorhebç. G• Str.
ebda. Anm. 15: "Dehnstufe in nariç2, Dehnstufe und Suffix 
in naricajg."

12) Leskien, Handbuch, S. 161: Das Ipf. der 4• Klasse (4.II - 
abgeleitete Verben) wird vom zweiten Stamm gebildet.

13) H. K<(lln: Zum Aorist im Altrussischen• In: Scando-slavica 
5 ( 19597• S. 67 (Untersuchungen an der PVL); vgl. Boretz- 
ky. Tempusgebrauch, S. 40.
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Die Gruppe, die nach diesen Abtrennungen zurückbleibt, läßt
sich folgendermaßen charakterisieren: Komposita durativer
Simplicia mit nichtdehnstufiger und/oder nichtsuffigierter
Wurzelsilbe (ohne Komposita von Determinierten und Nichtde-
terminierten^ sowie ohne Komposita von iti-Verben)• In die-
ser großen Gruppe präfigierter Durativa vollzog sich der
Wandel vom Durativum zum Perfektivum. In der Regel bewirkte
Präfigierung lediglich Aktionsartweiterbildung, d.h. "das
Präfix gab dem Kompositum eine eigene Bedeutung dem Simplex

15gegenüber*, doch war von dieser (meist nicht sehr weit- 
gehenden) Bedeutungsänderung (oft lediglich Nuancierung) die 
Aktionsart selbst nicht betroffen, also trotz der Präfigie- 
rung blieb das Verb meist durativ. Es gab aber auch Fälle, 
da das Durativum durch die Präfigierung zu einem Momentan- 
verb wurde - es trat eine Aktionsartveränderung ein1 - eine 
solche Gruppe wurde schon erwähnt: die Ingressiva und Termi- 
nativa; durch die Präfigierung wird aus der durativen Grund- 
handlung entweder der Anfangs- oder der Endpunkt herausge- 
nommen. Auf dem gleichen Prinzip beruhen auch die anderen 
Aktionsartveränderungen: Herausheben eines bestimmten Punk- 
tes aus einer durativen Handlung, wobei diese aber, etwa im 
Vergleich zu Terminativa oder Ingressiva, stärker zurück- 
tritt. Bekanntestes Beispiel hierfür ist "ubiti" - 'erschla- 
gen, töten1. Durch die Präfigierung wird aus der iterativen 
Handlung - "biti" - 'schlagen' ein einziger, ganz bestimmter 
Schlag herausgenommen: der Hieb, der jemanden tötet.
Wir kennen viele solcher Verben: "zažesci" - 'entzünden', 
"nalesti" - *auffinden; erreichen' usw. Sie sind natürlich 
im Aspektsystem genauso unter den perfektiven Verben anzu- 
siedeln wie Momentanverben, da sie ja auch einen Moment, ei- 
nen Hieb usw. bezeichnen. Dennoch haben wir diese Gruppe

14) Auch Determinierte und Nichtdeterminierte verdienen unser 
Interesse, da ihre aspektuelle Zuordnung durchaus nicht 
immer (in unseren Texten) gesichert zu sein scheint•

ול ) Budich, Aspekt, S• 76, § 180.
16) Budich, ebda•, S. 16, g 27: "Aktionsartänderung (= Xn- 

derung der Bedeutung und dadurch der Aktionsartzeit- 
lichkeit) und Aktionsartweiterbildung (= Änderung der 
Bedeutung bei gleichbleibender Aktionsartzeitlichkeit)"•
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bei den von Durativa abgeleiteten Verben stehengelassen, weil 
wir in unseren Texten nur wenige vorfinden, von denen wir si- 
eher wissen, daß durch die Präfigierung eine Aktionsartände- 
rung eingetreten ist. Bei anderen Komposita sind wir aber 
dessen nicht sicher, und in unseren Texten fehlt das notwen- 
dige Vergleichsmaterial, um die Aktionsart des fraglichen 
präfigierten Durativums endgültig abzusichern. Um Pehlbeur- 
teilungen hinsichtlich der Aktionsart präfigierter Durativa 
aus dem Wege zu gehen, haben wir die Aktionsart nicht zum 
Kriterium für weitere Aufgliederungen des Materials erhoben.

Als Grundlage einer solchen diente uns vielmehr das Krite-
rium, inwieweit von einem präfigierten Durativum eine dehn-
stufige/suffigierte Ableitung - z.Z. der Abfassung unserer
Texte - belegt ist oder nicht. Momentanverben, die durch
Präfigierung aus Durativa (= Aktionsartänderung) entstanden
sind, haben sehr früh dehnstufige/suffigierte Ableitungen ge-
bildet. Komposita, die derartige sekundäre Ableitungen besit-
zen, bezeichnen wir als perfektiv; die Ableitungen selbst,
die ja eine subjektiv-logische Dehnung der nichtdurativen

1 7(momentanen) Handlung ausdrücken, nennen wir imperfektiv. 
Präfigierte Durativa ohne dehnstufige/suffigierte Ableitung 
geben zu der Vermutung Anlaß, daß sie aspektuell noch indif- 
ferent sind.

Allerdings ist auch in Rechnung zu stellen, daß im 15• 
und 16• Jh. die Entwicklung hin zur aspektuell ausge- 
richteten Zweiverbigkeit bereits so schematisiert war, 
daß auf dem Wege der Analogiebildung Verbpaare entstan- 
den, von denen das nichtdehnstufige/nichtsuffigierte 
Kompositum erst allmählich in die Punktion des perf. 
Aspektpartners hineinwuchs; d.h. der heute perf. Aspekt- 
partner kann durchaus auch noch z. Z. der Nachweisbar- 
keit des dehnstufigen/suffigierten imperf. Verbs gele- 
gentlich in Positionen auftreten, die zwar der ursprüng- 
lieh durativen Aktionsart des Kompositums, nicht aber 
einem perfektiven Verb entsprechen.
Schließlich ist auch die Präge, ob - z.B. im 15• oder 
16. Jh. - eine sekundäre Ableitung zu einem Kompositum 
bereits belegt ist, nicht immer klar zu beantworten.

17) Budich, Aspekt, S. 15» § 23: 1״Verbalaspekt bedeutet sub- 
jektive Begrenzung oder Dehnung der objektiv gleichblei- 
benden verbalen Zeitlichkeit." (bei Budich hervorgehoben)- 
s. auch § 24.
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Dae erete Auftreten einer dehnetufigen/suffigierten 
Ableitung von einem präfigierten Durativum iet oft un- 
eicher datiert. Hierzu kommt noch die Problematik, wie 
ein solcher Erstbeleg zu werten sei ־ ist er von einem 
Autor ad hoc gebildet, iet er nur regional verbreitet 
oder aber ist er als allgemein üblich zu betrachten?

Wenn wir trotz dieser Bedenken die Existenz dehnetufiger/ 
suffigierter Ableitungen als Kriterium bei der Aufteilung 
der präfigierten Durativa benutzen, dann aus der Überlegung 
heraus, daß die Ableitungen in unseren Texten meist so gut 
belegt sind, daß weiträumige Verbreitung anzunehmen ist.

Oben war von einer im 16. Jh. (und natürlich auch schon frü- 
her) zu beobachtenden *Norm* die Rede, von einer Aspektkor־ 
relation: das Imperfekt werde fast ausschließlich von imper־ 
fektiven Verben, der Aorist meist von perfektiven Verben ge־ 
bildet. Doch scheint auch im 16. Jh. das Aspektsystem noch 
nicht voll ausgeformt zu sein. Wir wollen in den folgenden 
Ausführungen unser Augenmerk nicht auf solche Verbformen len־ 
ken, die der obigen Norm entsprechen, sondern uns auf solche 
Bildungen konzentrieren, die in bezug auf die Aspektkorrela־ 
tion als Ausnahmen erscheinen können. Möglicherweise können 
wir an solchen Verbformen Spuren des alten aktionsartlich 
ausgerichteten Verbalsystems wahrnehmen.
Bei unseren Untersuchungen werden wir von der dem jeweiligen 
Verb innewohnenden Aktionsart ausgehen - bei den Simplicia 
gibt es in dieser Hinsicht kaum Probleme. Bei der Bestimmung 
der Komposita sind wir in der Regel von der Aktionsart des 
Simplex ausgegangen, wobei allerdings so klare Aktionsart- 
Änderungen wie von iterativem "biti" zu momentanem "ubiti" 
berücksichtigt wurden. ־ Unser Hauptinteresse galt ohnehin 
nicht solchen Fällen, sondern jenen Komposita, deren Aktions־ 
art durch die Präfigierung nicht verändert wurde, die durch 
das Präfix lediglich eine spezifizierte, modifizierte Bedeu- 
tung erhielten und die heute fast ausnahmslos perfektiv 
sind. Im Gebrauch dieser Verben lassen sich noch am ehesten 
aspektuelle Schwankungen nachweisen.
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Das Imperfekt •ו

Mit der morphologischen Seite des Imperfekts (= Ipf.) brau- 
chen wir uns nicht weiter zu befassen, da nicht viel Auffal- 
lendes begegnet.
Wie zur Entstehungszeit unserer Texte üblich, begegnet uns 
fast ausnahmslos die kontrahierte Form des Ipf.: statt -aase
- -ase; statt-ļjaaše - -jaše, statt -ease --jaše. Auch in der 
"Stepennaja kniga" und in Kurbskijs "Istorija velikago knjazjaןmoskovskago" begegnen nur diese Formen.
Verben vom Typus "cajati", "tajati" usw. kontrahieren z.B.
"ca.jaase" zu "cajaše". Das gilt auch prinzipiell für dehn-
stufige/suffigierte Bildungen vom Typus "dajati", "stajati"
usw. Letztere kommen jedoch vorwiegend präfigiert vor, viel-
leicht geht deshalb der Prozeß der Verschleifung bei diesen
noch weiter: neben "-dajachb", ״1־ daachb" begegnen in steigen-
dem Maße Bildungen wie "vizdachb" und "predaše"^ ( so in unse-
ren Texten) - zur Unterscheidung sei die Ipf.-Form des nicht-
durativen "dati, damb" genannt: "dadjaśe"^. Das Simplex be-
gegnet aber meist nicht mit totaler Kontraktion: "dajati":
Ipf. "dajase". - Ähnlich steht es mit dem häufigen "-stajati",
das z.B. besonders oft als "prestajati" erscheint - hier
wird das Ipf. zu "prestase" kontrahiert - gegen das Ipf. von

» 4nichtdurativem "prestati - prestanjase".
Das gleiche gilt für das Ipf. von Radati, -aju": "padase < 
"padajaase" gegen Ipf. von^asti, padu": "padjaše < padëase".^

1) Otten. Fin. verbalformen, S. 153; Boretzky. Tempusgebrauch, 
S. 41.

2) Diele« Aksl. Grammatik, S. 237.
3) "dadjaše" aus "dadease" ־ Dieļs. ebda., S. 277; Ju. S. Mas- 

lov: Imperfekt glagolov soversennogo vida v slavjanskich 
jazykach. In: Voprosy slavjanskogo jazykoznanija. 1 (1954). 
S. 68-138. (weiter zitiert als: Maslov, Imperfekt). §.100
- aksl. "dadease", S. 83, 86 aruss. Belege für "dadjase".

4) "prestanjaee" aus "prestanease" - Diele. Aksl. Grammatik,
S. 278, 281 , Anm. 21 г y^sloy. Imperfekt, S.114 ־ aksl.
"ostaneachç", "pre st ane ese** Г8іс!), S. 83 und 86 - altruss. 
Belege für "stanjase".

5) Diels, Aksl.Grammatik, S. 244 ; Maslov, Imperfekt, S. 83,85.
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Formen wie "skazase", "pokazachu" usw. könnten von "po-, ska- 
zati, - kazu" oder von "po-, skazati, -kazaju" gebildet sein• 
Da bereits - sicher wegen der Unmöglichkeit, bei den Präteri- 
taltempora zwischen dem suffigierten und dem nichtsuffigier- 
ten Verb zu unterscheiden - früh Ableitungen mit eindeutige- 
ren Suffixen erscheinen (aksl• "skazovati", altruss. "skazy- 
vati"), ist man geneigt, Formen wie "skazaše", "pokazachu" 
usw. als Ipf.-Belege von "po-, skazati, -kazu" anzusehen, in 
moderner Terminologie: als Ipf.-Formen perf. Verben. Dieser 
Schluß scheint mir aber nicht gerechtfertigt. Hinsichtlich 
der "Stepennaja kniga" erklärt Otten: "Da jedoch in der

St.kn. noch keine konsequent gehandhabte Aspektkorrela- 
tion -kazati : kazovati/-kazyvati zu erkennen ist, kön- 
nen Belege von -kazati durchaus als imperfektiv gel- 
ten,..."̂

Hinzu kommt, daß man m.E. bei so hochfrequentierten Verb- 
formen wie denjenigen von "-kazati, kazu/kazaju" in Rech- 
nung stellen muß, daß bestimmte Formen (vor allem 3 8 g. und״
3.pl.) formelhaften Charakter bekommen. So ist es vermut- 
lieh bei "-kazase" und "-kazachu" der Fall, die - von "kaza- 
ti, -kazaju" gebildet - die Zurückdrängung der übrigen For- 
men dieser suffigierten Ableitung durch "-kazovati/-kazyva- 
ti" überdauert haben und als habitualisierte Formeln weiter- 
lebten. So war es ja auch bei "rku(š)ce, rekše, rece" oder 
"glagolju(s)ce, glagolachu, glagola", die als Formeln noch 
in Gebrauch waren, lange nachdem die Verben "reci" und "gla- 
golati" außer Gebrauch gekommen waren.
Wir schicken dies jetzt voraus, weil ein Eingehen auf diese 
Fragen innerhalb der Untersuchungen diese belasten würde.
Es sei in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, daß Otten

w 7  * 8  v  û"prestase" , "predase" , "vostase"^ als "perf." ansieht und 
an der Bedeutung dieser Ipf.-Formen herumrätselt.

6) Otten. Fin. Verbalformen, S. 212.
7) Otten. ebda., S. 207; s.o. Anm. 4).
8) Otten. ebda., S. 208; 8.0. Anm. 3)•
9) Otten. ebda., S. 208; s.o. Anm. 4).
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Wie wir in den Anmerkungen zur Phonetik (s.o., S. 149) darleg־ 
ten, fällt beim Palatalisationsergebnis der Lautgruppen -zg-j־, 
-zg־b-, -zd-j-, das im Aksl. ־zd־ war, in unseren Texten der 
Dental fast durchgehend aus, so daß obige Gruppen als -z- in 
unseren Texten reflektieren. Dies zeigt sich auch verschie- 
dentlich im Ipf., z.B. bei Simplicia der 4. Leskien1sehen 
Klasse "nuditi ־ nuzachu" und beim Ipf. der dehnstufigen 
Ableitungen von Komposita dieser Klasse: "precuzati - pre- 
cuzachu". Manchmal unterbleibt die lautgesetzliche Palatali- 
sierung ganz: "chodjase" neben "choj&aše"; auch "mysljase".
Häufig fehlt das l־Epentheticum: "Ijubjase", "blagoslovjase"
u.a.
Schließlich sei auf die Verdeutlichung der Ipf. Endung im 
K־pler Text hingewiesen, wie sie in der 3״£l• (nicht 3״sg.) 
anzutreffen ist: "dajachutb" (63/25)f "sozigachut" (65/15) -

*z.B. ein "tvorjaset(ь/ъ)״ begegnet aber nicht.

Die Bedeutung des Ipf. hat bereits Vondrak beispielhaft for- 
muliert: "Das Imperfektum drückt eine in der Vergangenheit

dauernde oder wiederholte Handlung aus. Es wird dadurch 
mehr der Verlauf der Handlung veranschaulicht (bei der 
Schilderung), während der Aor. konstatiert, was ge- 
schah oder eingetreten ist; ... Das Impf, kommt also in 
der Erzählung meist den Nebenhandlungen zu, es schil- 
dert Gewohnheiten, Sitten u.dgl."11

Während dies für das Ipf. imperf. Verben uneingeschränkt zu- 
trifft, kann das Ipf. perf. Verben scheinbar eine solche Be- 
deutung nicht haben, da perf. Verben ja. "vollendet" sind. 
Schon früh wurde diese Frage ins Auge gefaßt, und man fand 
auch bald eine Sonderbedeutung des Ipf. perf. Verben, die

10) V. Kiparsky: Russische historische Grammatik. Bd. II.
Die Entwicklung des Formensystems. Heidelberg 1967. 
(weiterhin zitiert als: Kiparsky, Russ. hist. Grammatik]!)• 
S. 221 f.

11) W. Vondrak: Vergleichende Slavische Grammatik. II. Bd. 
Formenlehre und Çyntax. Göttingen ^1 9 2 8. (weiterhin zi- 
tiert als: Vondrak, Vergl. Slav. Grammatik II).

• S. 387•
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ebenfalls Vondrak ln einer Weise dargelegt, die der heutigen
allgemeinen Auffassung voll entspricht: 1•Das Impf, wird meist

nur von impf• Verben gebildet, nicht selten kommt es
aber auch bei pf. vor und drückt dann häufig eine in der
Vergangenheit wiederholte oder verallgemeinernde Hand-
lung aus, ••• Mitunter bekommt das Impf, derartiger Ver-

1 Pba eine modale Bed•, die allerdings sekundär ist; ...י• 
Ähnlich finden wir diesen Tatbestand nicht nur bei Gebauer, 
Sarauw, van Wijk u.a., sondern auch in jüngeren Arbeiten - 
Nikiforovs, Ruzickas, Lomtevs, Maslovs, van Schoonefelds, 
Kiparskys u.a. - dargestellt.1^

Besonders ausführlich hat sich Maslov in jenem oben ge- 
nannten Aufsatz (s.o., S. 308, Anm. 3) mit dem Ipf. perf. 
Verben beschäftigt. Aber auch diese Arbeit stellt im we־ 
eentlichen nur eine Typisierung der verschiedenen Mög- 
lichkeiten dar, die das Ipf. perf. Verben in seiner 
Punktion als Ausdruck sich wiederholender Handlungen 
hat. Im Grunde stellen seine drei Gruppen Varianten 
realer Bedingungssätze dar nach dem Muster "Jedes Mal, 
wenn das geschah, dann tat er jfenes."
1. ,Jęges Mal, wenn ..., dann ...י

"Asce/egda/kto + perf* Ipf•• to + perf. Ipf." 
Kratno-parnyj tip.14

־ 3וו ־

12) Vondrak, Vergl. Slav. Grammatik, S. 388; dazu auch S. 389•
13) J• Gebauer: Die Bedeutung des altböhmischen Imperfects. 

In: AfslPh 25 (1 9 0 3). S. 341 - 54; C. Sarauw: Syntakti- 
8ches. Das perfektive Imperfekt im Altslavischen. In:
Zs.f.idg. Forschungen 45 (1927). S. 100 - 04•
N. van Wijk: Die sog. Verba iterativa und die Bezeichnung 
wiederholter Handlungen im Aksl. In: Idg. Forschungen 45 
(1927). S. 100 04 ־; Nikiforov. Glagol, S. 148 f.; R. Ru- 
zicka: Der Verbalaspekt in der altruss. Nestorchronik. 
Berlin 1 9 5 7. S. 92 ff.; T. P. Lomtev: К charakteristike 
vidovoj differenciacii preterital,nych form glagola v 
drevnem ruaskom jazyke• In: Ucenye zapiski MGU. Trudy ka- 
fedra russkogo iazyka. Kn. 2. M. 1948. S. 70 88 ־ (ins- 
besondere S. 72;; ders » : Ob upotreblenii glagola otnosi- 
tel'no kategorii vremeni v drevnerusekom jazyke. In: 
Ucenye zapiski MGU. Trudy kafedra russkogog jazyka. M. 
1 9 5 2. S. 219 53 ־! C. H. van Srhoonefeld: A Semantic 
Analysis of the Old Russian Finite Preterite System.
'8-Gravenhage 1959. S. 55 f.; Kiparsky. Russ• hist. Gram- 
aatik, S. 221.

14) Maslov, Imperfekt, S. 82.
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2. *Gelegentlich geschah dies - in dem Palle tat er das.* 
"perf. Ipf. - imperf. Ipf." (die auslösende Handlung 
steht im perf. Ipf.).
Die parataktisch gefügten Sätze haben eine lockerere 
Beziehung zueinander als die des ersten Typus. Auch 
ist Typus 2) nicht auf Zweigliedrigkeit angelegt 
(,wenn ..., dann ...), sondern kann erweitert sein - 
daher: Kratno-cepnoj tip.*5

3. ,Er pflegte dies zu tun, bis (jedes Mal) jenes ge־ 
schah (bis jenes zu geschehen pflegte).'
"imperf./perf. Ipf., donbdeze + perf. Ipf." 
Kratno-predel,nyj tip.6ן

Unter den modalen Bedeutungen nimmt die des Imperfec- 
tum de conatu den wichtigsten Platz ein."17
Die m.E. interessantesten Bemerkungen finden wir aber 
in einem wohl als Schlußabschnitt gemeinten Kapitel: 
"Mnimye slučai", Typ a)1®. Er verweist darauf, daß es 
im heutigen Bulgarischen und Russischen Verben gibt, 
die sich der aspektuellen Zuordnung entziehen ("rodit', 
kaznit', zenit', ranit'" u.a.). Wenn es noch heute sol- 
che Verben gebe - zu einer Zeit, da das Aspektsystem 
voll ausgebildet ist - dann müssen solche aspektuell 
indifferente Verben zu einer Zeit, da das Aspektsystem 
noch nicht voll entwickelt war, noch viel häufiger ge- 
wesen sein. Als Beispiele (mit Belegen) führt er an 
.ha-, zazbreti, poslusati, proiti, porazumeti"u.a״
Dazu erklärt er: ",nazbreachç' ļm Marien-Evangelium kann 
man nur als Überbleibsel ('perezitok' ) jener Zeit ver- 
stehen, da es noch keine Ableitung ״nazirati' gab und 
auch keine Notwendigkeit für eine solche Ableitung be- 
stand, weil ,nazbréti' noch kein perf. Verb geworden 
war, sondern im Zustand aspektueller Indifferenz ver- 
harrte ('byl *bezvidovyç' nedifferencirovannym v smysle 
sovereennosti i nesoversennosti').9 ״ו

Mit diesen Bemerkungen berührt Maslov den Schlüssel zur Lö-
sung des Problems 'perf. Ipf.', doch das Verharren in aspek-

20tuellen Denkkategorien versperrt ihm (zunächst noch ) die 
Möglichkeit, alle Erscheinungen in einen großen Gesamtzusam- 
menhang zu stellen.

15) Maslov, Imperfekt, S. 89. 16) Maelov, ebda•, S. 90.
17) Maslov, ebda., S. 112. 18) Maslov, ebda., S. 124 ff.
19) Maslov, ebda., S. 127.
20) Ju. S. Maslov: Zur Entstehungsgeschichte des slavischen 

Verbalaspekts. In: ZsfSl 4 (1959). S. 560 - 68. Dort ar- 
beitet er heraus, daß das slavische Aspektsystem nicht 
durch Präfigierung, sondern durch Suffigierung entstan- 
den ist. Allerdings arbeitet er diese seine Erkenntnisse 
nicht zum geschlossenen System aus.
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Betrachten wir die Verben, die Maslov als Beispiele für aspek- 
tuell indifferente Verben anftihrt (s.o.), so fällt auf, daß 
diese gerade jener Verbgruppe angehören, auf die wir unsere 
besondere Aufmerksamkeit richten wollen, weil sie von dem 
Wechsel vom aktionsartlich ausgerichteten zum aspektuell 
orientierten Verbalsystem am stärksten betroffen ist; die 
präfigierten Durativa (sofern sie nicht durch die Präfigie- 
rung ihre durative Aktionsart geändert haben und Momentan- 
verben geworden waren).
Die traditionelle Forschung betrachtet die Gruppe der perf. 
Verben als Einheit. Zum Charakter perf. Verben will das Ipf. 
gar nicht passen; die Vorstellung, daß es die Wiederholung 
oder Verallgemeinerung einer Handlung ausdrückt, paßt gerade 
noch ins Bild ־־ kann die geradezu beschworene Wiederholung 
der durch perf. Ipf. ausgedrückten Handlung beim besten Wil- 
len nicht nachgewiesen werden, muß man das betr. Verb als 
aspektuell indifferent erklären und stellt es so in die Posi- 
tion einer Ausnahme. Dabei deutet sich überall an, daß diese 
"Ausnahme" gerade die Gesetzmäßigkeit darstellt - es sind 
nämlich immer wieder die präfigierten Durativa, die als sol- 
che "Ausnahmen" erscheinen. Allerdings wird das Bild etwas 
verdunkelt dadurch, daß man - wie Maslov in oben besproche- 
nem Aufsatz - zum Beweis, daß perf. Ipf. die Wiederholung 
der so ausgedrückten Handlung meint, immer auf konditionale 
Satzgefüge vom Typus "jedes Mal, wenn ..." zurückgreift - 
in solchen Sätzen muß ja jede Verbform zwangsläufig Wieder- 
holung bedeuten, was aber mit der Semantik des Verbs selbst 
gar nichts zu tun hat. In dieser Position werden keine Un- 
terechiede zwischen perf. und imperf. Ipf. erkennbar. Unter- 
schiede treten erst dann auf (und hier beginnt die Problema- 
tik für die traditionelle Forschung), wenn perf. Ipf.-Formen 
außerhalb derartiger Wiederholung der Handlung inhaltlich 
voraussetzender Satzgefüge ("jedes Mal, wenn ...") auftreten. 
In solchem nicht auf Wiederholung programmierten Kontext tre- 
ten plötzlich die "aspektuell indifferenten" (im Sinne von: 
in der Entwicklung zum aspektuell ausgerichteten Verbalsystem 
zurückgebliebenen) Verben auf»

־ 313 ־
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Die aspektuell indifferenten (heute meist perf.) Verben ver- 
lieren ihren Ausnahmecharakter, wenn wir die perf. Verben 
nicht als geschlossene Gruppe betrachten, sondern bei der 
Betrachtung stets die ursprüngliche Aktionsart des jeweili- 
gen Verbs zugrundelegen.
Trost hat in seinen Arbeiten - z.B. über Perfekt und Kondi-
tional im Aksl. oder über die aktiven Präsenspartizipien

21perfektiver Verben im Aksl. - stets die ursprüngliche Ak- 
tionsart der heute perf. Verben als wichtigstes Kriterium 
seiner Untersuchungen betrachtet: "Denn die dem Aspekt nach 

perfektiven Verben sind der Aktionsart nach entweder 
nichtdurativ (z.B. jgti 'ergreifen') oder durativ (z.B. 
ponesti 'tragen' mit Hervorhebung des Handlungsabschlus- 
ses)."

Durch diese Scheidung wird es ihm möglich, grundsätzliche 
semantische Unterschiede im Rahmen der von ihm untersuchten 
verbalen Kategorien zwischen perf. Verben durativer Prove- 
nienz und perf. Verben nichtdurativer Provenienz herauszu- 
arbeiten.
Wenn wir im folgenden die Ipf.-Belege unserer Texte in den 
Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen, dann wollen wir 
bei der Bewertung der Ipf.-Formen von heute perf. Verben 
ebenfalls die ursprüngliche Aktionsart zum Ausgangspunkt 
nehmen. Vielleicht gelingt es uns, nach Durchsicht des uns 
vorliegenden Materials einige konkrete Aussagen bezüglich 
perf. Ipf.-Formen zu formulieren. Wir übersehen hierbei kei- 
neswegs, daß unsere Texte des 15• und 16. Jh.s die Entwick- 
lung zum aspektuell ausgerichteten Verbalsystem viel stärker 
reflektieren als die aksl. Texte, an denen Trost gearbeitet 
hat. Mir scheint, daß aber die Existenz zahlreicher "aspek- 
tuell indifferenter" Verben im 15• und 16. Jh. zumindesten 
einen Versuch in der angedeuteten Richtung rechtfertigt.

000Б0711

־ 314 ־

21) Trost■ Perfekt und Konditional im Altkirchenslavischen;
K. Trost: Die aktiven Präsenspartizipien perfektiver Ver- 
ben im Altkirchenelavischen. In: AnzfslPh 1 (1966). S. 31
- 51 und AnzfslPh 2 (1967). S. 27 47 ־.

22) Trost, Die aktiven Präsenspartizipien, AnzfslPh 2, S. 38.
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Die Ausführungen über das Imperfekt innerhalb unserer Texte 
wollen wir in zwei Abschnitte aufgliedern• Der erste soll 
jene Belege beleuchten, die von nichtdurativen sowie von 
präfigierten (nichtsuffigierten/nichtdehnstufigen) durativen 
Verben gebildet sind. Diese beiden Verbgruppen sind heute 
fast ausschließlich perfektiv• Da im ausgehenden 15. und erst 
recht im 16. Jh. das Aspektsystem weitgehend ausgebildet war, 
ist es wichtig zu erfahren, was es mit den betr. Ipf.-Formen 
auf sich hat.
Wenn wir in vielen Fällen Verschreibung bzw. Verwechslung 
der Endung annehmen können, wollen wir immer die Möglichkeit 
prüfen, ob nicht vielleicht doch ein bestimmter Sinn im Ge- 
brauch der Ipf.-Form liegen könnte.
Formal nicht zu unterscheiden sind Ipf. und Aor. in der 
1.ps.sg• vor allem auf -a- auslautender Verbalstämme ("de- 
lachb", außerdem vom Typus 1*slysach" oder "tecachb"), da 
wir nur die kontrahierte Ipf.-Endung antreffen: -aacfrb > achb. 
Wir haben die wenigen Belege zum Aorist gestellt - dort wer- 
den sie gesondert überprüft•
In einem gesonderten Abschnitt (1.1.2) betrachten wir alle 
Ipf.-Belege auf -ase, die von einem Subjekt im Plural abhän- 
gig sind• Dies ist, so scheint es, notwendig, da diese Grup- 
pe im Pleskauer Text nicht als Ausnahmeerscheinung zu werten 
ist: Mehr Ipf.-Belege auf -ase stehen beim Plural als beim 
Singular. In diesem Abschnitt müssen wir selbstverständlich 
alle Verbgruppen betrachten - nicht nur Momentanverben, Pri- 
märableitungen (= präfigierte Simplicia), sondern auch dura- 
tive Simplicia und Sekundärableitungen (= präfigierte' Simpli- 
cia mit Dehnstufe und/oder Suffix), um dies Phänomen beurtei- 
len zu können.
Nach dieser Durchsicht solcher Erscheinungen, die man als Ab- 
weichungen ansprechen kann, wollen wir im zweiten Teil der 
Behandlung des Imperfekts die Funktion desselben im Satz dar- 
legen. Gleichzeitig nutzen wir diesen zweiten Teil, um das 
Imperfekt vorzustellen, wie es in der Masse der Belege vor- 
kommt: von Verben, die heute imperfektiv sind.
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1.1 Ipf.-Formen bei Nichtdurativa_und_£räfigierten_Durativa 
ļPrimarableitungenļ

1.1.1 -aše beim Singular
-ase ist an sich die Endung der 2. und 3.ps.sg. des Ipf. In 
unseren Texten, aber auch sonst in der aksl. und der altruss. 
Literatur, wird diese Form für die 2.ps.sg. selten gebraucht. 
Das liegt in der Natur der erzählenden Genres (im Gegensatz 
etwa zum Drama, wo der Dialog im Vordergrund steht). Das glei- 
che gilt ja auch für die 2.ps.pl. und auch bis zum gewissen 
Grade für die l.ps.sg./pl. - in allen Tempora. Bei Ipf. und 
Aor. kommt hinzu, daß die 2./3.ps.sg. formal identisch sind, 
so daß hier bereits früh für die 2./3.sg. auf periphrasti- 
sches Perfekt (1-Part. + esi) oder später auf einfaches 1־ 
Part, ausgewichen wurde.

1.1.1.1 К-pel: Nichtdurativa (Simplicia und Komposita)

68/3 "Patriarch ne sobrav boljar i sovetnikov vsech, poide 
к cesarju i nacase uvescevati ego, da izydet iz grada

И
« ê •

1Der Patriarch ging - ohne Begleitung - zum Kaiser 
und begann, ihn zu überreden ... (und wollte ihn über- 
zeugen)•

Bei "nacase" handelt es sich um eine hybride Bildung. Der
Aor. "naca-" wurde mit der Ipf.-Endung "-aše" zu "nacase"
kontrahiert. Als korrektes Ipf. wäre "načnjaše" < "nacnêase"

23zu erwarten.
Versehentliche Schreibung, ob vom Autor/Redaktor/Übersetzer
oder Kopisten ־ für Aor. "naca" - ist nicht auszuschließen•
Das Erscheinen einer solchen Form fast direkt neben einem
korrekt gebildeten und korrekt gebrauchten Aor. bleibt aber
merkwürdig. "nacati"und "pocati" "geben nicht den Anfang
einer bestimmten Handlung an, sondern den Anfang schlechthin,
da die Handlung selbst durch ein anderes Verb ausgedrückt

24wird." Von einer eich wiederholenden Handlung kann hier

00050711

- 516 ־

23) Diele, Aksl. Grammatik, S. 235, Anm. 2.
24) Budich, Aspekt, S. 58, § 143.
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nicht die Rede sein - man müßte sich in diesem Palle vorstel- 
lenf daß der Patriarch den Anfangspunkt seiner Handlung wie- 
derholen, d.h. mehrmals mit seiner Rede neu einsetzen mußte. 
Diese Deutung paßt aber vom Sinn her nicht.
W i l l  man d i e s e r  Ipf.- F o r m  11 п а е  a s  e u v e s c e v a t i  e g o "  u n b e d i n g t

eine Bedeutung zumessen, müßte man an Imperfectum de conatu
25d e n k e n : ' ע  e r  w o l l t e  a n f a n g e n  . . . V ״ i e l l e i c h t  k ö n n t e  man d i e  

F o rm  a u c h  a l s  A u s d r u c k  v o n  E x p r e s s i v i t ä t  w e r t e n .

Da diese Erklärungsversuche aber nicht recht überzeugend 
sind, scheint mir, trotz der geäußerten Bedenken, absichts- 
lose Schreibung für Aor. "naca" anzusetzen zu sein.

Zu "nacati" ist anzumerken, daß es in den Tabellen un- 
ter 1nichtdurative Simplicia* eingetragen ist. Natür- 
lieh handelt es siçh bei diesem Verb um ein Kompositum. 
Aber das Simplex *cati < *cçti ist weder im Aksl. noch 
im Altruss. belegt. Mit Sicherheit war altes *cçti 
ein Momentanverb.
Der eigentliche Grund aber, "nacati" zu den momentanen 
Simplicia zu stellen, war ein praktischer: Vor allem 
Aor.-Belege kommen von diesem Verb in solcher Zahl vor, 
daß sie im Rahmen der statistischen Angaben in den Tabel- 
len die Relationen verzerren würden - man bekäme eine 
falsche Vorstellung von der Gruppe präfigierter Nicht- 
durativa. Umgekehrt stört "nacati" in der Gruppe nicht- 
durativer Simplicia nicht, da hier ohnehin einige weni- 
ge Verben eine besonders hohe Frequenz haben (z.B. s. 
Tabelle II - Aorist (außer 3*pl•): 50 Belege, gebildet 
von nur fünf Stämmen (die Zahl in der Klammer benennt 
die Anzahl der Stämme, aus welchen sich die Belege zu- 
sammensetzen). "pasti", "byti" sind zusammen mit “naca- 
ti" die Formen, die die Gruppe nichtdurativer Simpli- 
cia dominieren (im Aorist).

67/5 dostigšu že cesarju vopijaše na svoich, ukrepljaja
ich, i, vozrykav jako lev, napade na turky so izbranny-97 * ¥mi svoimi pesca (sic) i konniky i secase ich krepko:
ich že bo dostižase. razsekase ich na dvoe i inych pre- 
eekaja па-poly, ne uderžavase bo sja mec ego ni о сет."

25) Maslov, Imperfekt, S. 112; Otten, Fin. Verbalformen, S.204.
26) Budich, Aspekt, S. 58, g 143.
27) (sic) befindet sich in unserer Textvorlage - es soll auf 

das Cokanje aufmerksam machen - s.o. D.1 Zur Phonetik,
S. 154 f.
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•... und er hieb kräftig auf sie ein: Und auf wen auch 
immer er traf, den (= jeden einzelnen) schlug/spaltete 
er mittendurch ..., kein Hindernis konnte sein Schwert 
aufhalten.י

Wie "nacase" ist auch "dostizase" eine hybride Form, die 
Aor.- und Ipf•- Endung kombiniert: "dostize" und -ase. Die 
korrekte Ipf.-Form müßte lauten: "dostignjaše" < "dostig-

Л Д

nease"; als Inf. ist "dostignuti" oder jüngeres "do-
/

stisci" anzusetzen.
Versehentliche Schreibung für sekundäres imperf. "dostigase"
liegt nahe, da wir folgende Parallelstelle finden:
71/0 "... i jako ze kogo dostigase mecem po ramu iii po 

rebrom - presekase ich; .7."
 und wen er auch immer mit seinem Schwert auf die ...״
Schulter oder den Oberkörper traf - den hieb er nie- 
der (= hieb er durch); ...'

29Andererseits gibt auch die Ipf.-Form eines punktuellen 
Verbs in diesem Kontext einen guten Sinn: Es werden ja Hand- 
lungen aufgezählt, deren ständige Wiederholung erst ihren

ø̂ ø̂Sinn (im Krieg) ausmacht, "dostizase" drückt die Bedingung
aus, unter der die anderen sich wiederholenden Handlungen
einsetzen - man könnte auch übersetzen:

1...jedes Mal, wenn er einen/jemanden traf, 
schlug er ihn (jedes Mal) mittendurch.1

Allerdings muß man in diesem Falle fragen, warum dann nicht 
auch die anderen zum Konditionalgefüge gehörigen Verben - 
"razsekase" und "uderževaše" - wenn schon nicht von einem 
punktuellen Verb, dann wenigstens von einem sicher bereits 
Ende des 15. Jh.s als perf. empfundenen Verb gebildet wor- 
den sind, also "presecase" und "uderžaše". In Wirklichkeit 
haben wir statt derer eindeutige Imperfektivbildungen (durch 
Suffigierung) vor uns, was uns annehmen läßt, daß wir statt 
"dostizase" als hybride Ipf.-Bildung Verschreibung für

ø̂

Ipf. des imperf. "dostigati" ("dostigase") ansetzen sollten.

28) Piels. Aksl. Grammatik, S. 236, Anm. 2 ѣ, ffaglov. Imperfekt, 
S. 90 - zitiert aus PVL, dort Ipf.: "dvizase" in einer 
die übrigen Hss. zeigen dort "dvignjase"; ebda. S. 114: 
"podvignease" aus dem Cod. Supr.

29) K. Eimermacher: Studien zu den Verba der II. Leskien'achen 
Klasse im Russischen. Diss. Berlin 1966. S. 73•
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71/44 "•.., Çbotjachu bo asce by moscno bylo dusa svoja vdu- 
nuti v nego, оЬъ.іаве bo ich skorbb i ресаіь velija о 
nem, zaneže .•• "
'..., sie wollten ihm • •• ihre Seele einhauchen, denn 
es hatten sie großer Kummer und Schmerz ergriffen•••"

Ausgangspunkt für die hybride Bildung "ob׳bjase" dürfte auch 
hier der Aor. "ob־bjal! sein.^ Das richtige Ipf• von "obbjati" 
müßte lauten "0Ъътеа8еи > "obbmjase" - Maslov^1 findet in 
der PVL (Laur.-Chr.) einen Beleg "vbzmjase", der hierher zu 
stellen ist. Diese Bildung war dem K-pler Autor sicher nicht 
mehr nachvollziehbar, das würde die falsche Bildung и0Ьъ1аэе" 
erklären.
Eine Parallelstelle spricht aber deutlich für Verschreibung 
für Aor. "obbjasa":
74/21 ”•••,vrazpad08a krepost^ju i istajasa mysliju, 

obb.ļaga ich skorbb i ресаіь velija•"

Es wäre auch schwierig, eine plausible Begründung für diesen 
Ipf.-Beleg zu geben - man müßte wieder Expressivität im Aus- 
druck oder Ähnliches vermuten.

1.1.1.2 K-pel: Präfigierte nichtsuffigierte Durativa
(mit belegter sekundärer Ableitung)^

75/15 "Vsech že voin sobrases.ja 8 nim do treju tysjasc,
i obrete •. • ״
1Er sammelte um sich/es sammelten sich um ihn 
an die 3 000 Mann, und er fand ...*

"въ-bbrati" > "sobrati, -beru" - 11sobirati, -biraju"
Wie der übersetzungsversuch andeutet, ist die Konstruktion 
nicht klar. Betrachtet man den Kaiser als Subjekt, stört 
die reflexive Endung: "(севагь) sobrase vsech že voin do

30) Im K-pler Text oft: nvzjatH, "obbjat" usw. = Aor. Vgl. 
Leskien, Handbuch, S. 145.

31) Maslov. Imperfekt, S. 89.
32) Primäre Ableitung: "so-brati" (= nichtsuffigiert/nicht- 

dehnstufig); sekundäre Ableitung: "so-birati" (suffigiert/ 
dehnstufig).
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*•

treju tysjase” - 1von allen Kriegern sammelte er um sich 
an 3 ООО*.
"brati 'sammeln, ...' ist auf Grund seiner Bedeutung dura- 
tiv•"^ Das Gleiche gilt für "sobrati/sja".
Wenn wir annehmen, daß "sobraše" ursprünglich statt "sobra- 
sesja" gestanden hat, dann wäre dieser Ipf.-Beleg in dem 
Sinne zu interpretieren, daß der Autor/Übersetzer nicht al- 
lein die Tatsache (knapp 3 000 Krieger) mitteilen, sondern 
durch das Ipf. die Langwierigkeit des Prozesses - diese
3 000 Krieger überhaupt zusammenzubekommen - mit ausdrücken 
wollte.
Wir können aber auch ,Krieger, Soldaten' als Subjekt hinstel- 
len: "Vsech že voin sobrasasja/sobrachusja 3 nim do treju 
tysjasc" - ,von allen Kriegern versammelten sich etwa 3 000 
um ihn'. In diesem Palle wäre Verschreibung ("sobrasesja" für 
"sobrasasja1*) anzusetzen - oder aber Verschreibung: "sobra- 
šesja" für "sobrachusja". Das erstere ist wahrscheinlicher, 
stellt das Resultat in den Vordergrund; die Annahme eines 
ursprünglichen ״sobrachusja" würde - s.o. - die Schwierig- 
keit und Langwierigkeit des Sich-Sammelns in den Vordergrund 
stellen.
Trotz der Wahrscheinlichkeit der Verschreibung für Aor. ist 
ез nicht ganz ausgeschlossen, daß "sobrasesja" auch ursprür^- 
lieh eine Ipf.-Form darstellte - sie würde aber keine wie 
auch immer geartete wiederholte Handlung ausdrücken, sondern 
im Gegensatz zum Aorist, der das Ergebnis referiert, gerade 
die Durativität (Schwierigkeit, Mühseligkeit, Langwierig- 
keit des (Sich־) Sammelns) betonen.^

33) Budich, Aspekt, S. 88, § 196.
30 Budich, ebda., S. 89, § 198.
35) Die übrigen Be!ege von "sobrati sja" stehen alle im Aor. 

55/3, 60/19» 62/33» 65/27, 67/25. Diese Beobachtung ver- 
stärkt die Vermutung, daß statt "sobrasesja" zu lesen 
sei: "sobrasasja".
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65/6 "... sķazasa okajannomu turku, jako puska ona velija
slijasja dobre, i tako aovesčaee bezboznyj евсе pois-
kusiti ju i £>ovele paki ... pojti к gradu ..."
*••• man berichtete dem Sultan, daß die große Kanone 
gut au8geg088en sei; und so empfahl er, diese noch 
einmal auszuprobieren, und er ordnete an, daß die 
Stadt wieder angegriffen werden solle ...'

^ ^ ^ ^ у ^11sovescati" - "sovescevati" < *-vet-
Die suffigierte Ableitung ist außer Gebrauch gekommen; heute 
begegnet nur noch das Paar '1uvescat' - uvescevat'", beide im- 
perf.^ Die Komposita von "vescati" sind heute imperf. ("ot- 
vecat1" mit jünger Perfektiv-Bildung "otvetit1" in Analogie 
zu "narjazat1 - narjadit'") oder aspektuell neutral ("ob-,7 ד* * ¥zavescat'"^ ). Im K-pler Text begegnen uns noch viele suffi- 
gierte Ableitungen vom Typus "eovescevati", wohingegen imIQ
Pleskauer Text nur noch ein Mal "otvescavaše" vorkommt.
Unser Beleg zeugt davon, daß "sovešcati" trotz der suffigier- 
ten Ableitung nicht perf. war. "sovešcase" bezeichnet eine 
einmalige Handlung, deren Zeitlichkeit unklar ist. Semantisch 
ist es mit "povele" fast gleichzusetzen, dem es koordiniert 
ist. Entsprechend würden wir auch "sovesca" erwarten - vgl. 
"sovescachu, u-": S. 327•

1.1.1.3 К-pel: Präfigierte nichtsuffigierte Durativa
(ohne belegte sekundäre Ableitung)

55/22 "On ze Ьоіьта prilezase mysliju na Trojadu, ideže
vsemirnaja pobeda bystb grekom na frjagi."
1(Als Platz für die zu gründende Stadt) lag ihm Troja 
besonders am Herzen, wo die Griechen die Phryger be- 
siegt hatten•1

- 321 -

36) Daum-Schenk, Die russischen Verben, S. 644.
37) ebd., S. 122 und S. 277.
38) PS 6^11 "oni že protivu emu otvescavase"; vom Typus 

"-vescevati" finden wir im K-pler Text: 68/5, -/21, -/25, 
-/31 ; 73/33 u.a.
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Wie "lesati" bezeichnet "priležati" einen Zustand, hier 1an-
liegen* ("priležaše mysliju" - ,am Herzen liegen'). Dem heu-
tigen Leser wird das Verständnis dieses Ipf.-Belegs dadurch

39erleichtert, daß dies Verb auch heute imperf. ist.

73/30 i povedaša emu mnogo dejanij preznich cesarej sim
podobna, takože i klirik ѵезь i sunklit mnogo gļagola- 
se emu, da izydet iz grada, i ne poslusase ich, no 
otyescayase im: ..."
'... der gesamte Klerus redete auf ihn ein, daß er die 
Stadt verlassen solle, er aber war dagegen (= gehorch- 
t-e ihnen nicht), vielmehr antwortete er : ...'

Imperf. Aspekt, also Durativität, bescheinigen "poslušati"
D o s t a l , Maslov41 u.a. für die aksl. und die altruss. Zeit,
ebenso perf. Aspekt. Das Gehorchen oder Nicht-Gehorchen ist
ja in dem Sinne keine aktive Handlung, sondern eher ein Zu-
stand (s. Ubersetzungsversuch: ״war dagegen'). Dieser Ipf.-
Beleg reiht sich in den Kontext: "glagolase" und "otvešca-
vase". Die durative Aktionsart von "poslusati" bezeugen auch
die Ubersetzungsvorschläge, die L. Sadnik und R. Aitzetmüller

42in ihrem Handwörterbuch machen: 'angehören, gehorchen'.

71/42 "Egda ze skazase cesarju, abie raspadese krepostiju
i ietajase mysliju i skoro poide к nemu ..."
1Als man dem Kaiser gesagt hatte,(daß Giustiniani ver- 
letzt ist), brach er (physisch) zusammen und es schwand 
ihm jegliche Hoffnung .../es schwanden ihm die Sinne...1

Es ist nicht daran zu zweifeln, daß der Autor an dieser Stel-
le zwei Vorgänge gegeneinanderstellen wollte - das punktuelle
"raspadese" - 'brach zusammen' und das durative "ietajase" -
'schmelzen1, durch welches das allmähliche Erfassen der Situa-
tion, d.h. das Pahrenlassen aller Hoffnung ausgedrückt ist.
Die durative Grundbedeutung von "tajati" - 'schmelzen' ist

39) Раит-Schenk, Die russischen Verben, S. 563*
40) Postal, Studie, S. 454 f. Dort auch A. Meillet.
41) Maslov, Imperfekt, S. 127 f.
42) Sadnik-Aitzetmüller, HWB, S. 95•
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in "istajati" nur insofern variiert, als der Endpunkt durch 
"iz- (is־)" in die Aussage mit einbezogen ist, möglicher- 
weise bewirkt das Präfix auch die Abetrahierung der Grund־ 
bedeutung 1 schmelzen'•
Allerdings ist nicht zu übersehen, daß die Verbformen um 
"istajase" herum auf diese Form eingewirkt haben, vgl•
74/20 "...,^(oni) razpadosa krepostiju i istajasa mysliju, 

obbjasa bo ісК”8Е5гБь і*реса1ь velija."
״,ן••• 71/30  (oni) rastajachu i ne ▼edachu, cto eotvoriti."
In гшвегет Hauptbeleg wäre ein Aor• "istaja" neben "skazase"
und "poide" und *raspadese" (für "raspadesja", das lautlich
auch nicht paßt) ein zu starker Kontrast zu den übrigen En־
dungen, die alle kurz auf -e auslauten (zu dem Ipf. "skaza־
se" s. u. im Abschnitt ,־ase beim Plural' S. 336)• Daß die
Ableitungen von "־tajati" generell noch imperfektfähig wa-
ren, zeigt Beleg 71/38 "rastajachu", wo nicht so sehr die
lautliche Beeinflussung von "vedachu" in Rechnung zu setzen
ist, sondern vielmehr der Blickwinkel des Autors, der zwei
durative Handlungen durch das Ipf• in ihrer Zeitlichkeit

4 3ausdrücken wollte.

1.1•1.4 Pleskau: Nichtdurativa sowie präfigierte nicht-
suffigierte Durativa auf ־ase (Sing.)

Hierfür können wir aus dem Pleskauer Text keinerlei Beispie- 
le herbeibringen. Die Endung ־ase (Sing.) kommt im Pleskauer 
Text nur bei Verben vor, die auch heute imperf. sind• In die־ 
sem Teilbereich zeigt sich der Pleskauer Text also vollkommen 
aepektkonform.

43) "Der Unterschied zwischen Imperfekt und komplexivem Aoilet 
ist eubjektiv, von der Anschauung des Sprechers abhängig, 
ein Aepektunterschied." = Budich. .Aspekt. S. 14, § 17, 
der ganze Satz ist im Original hervorgehoben; •komplexi▼• 
ist der Aorist durativer Verben. Ipf. und Aor. eines du- 
rativen Verbs "geben keine verschiedenen Handlungen wie־ 
der, sondern sie geben dieselbe Handlung verschieden wie־ 
der." Budich« Aspekt, S” 13» § 17; Hervorhbg. Im Original.
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Wie bei der 2./3.8g.ipf. auf -ase, wovon wir au8 der K-pler 
Erzählung sowohl für Momentanverben ale auch für präfigierte 
Durativa einige Textbeispiele» im Pleskauer Text jedoch nicht 
einen einzigen Beleg finden konnten, 80 enthält der K-pler 
Text auch für die 3.pl.ipf. auf -achu einige aussagekräftige 
Beispiele, wohingegen wir aus dem Pleskauer Text nur zwei 
Belege mit geringer Aussagekraft vorstellen können.
Allerdings treffen wir in beiden Erzählungen auf Verbformen, 
die wie Ipf.-Formen von Momentanverben und von präfigierten 
Durativa aussehen: "na-/padachu" im K-pler und "skazachu" im 
Pleskauer Text. Bei "padachu" handelt es sich aber der Form 
nach um Ipf. von der suffigierten Variante "padati, padaju"; 
die entsprechende Ipf.-Form von "pasti, padu" lautet "padjase" 
< "padease" (s.o., S. 308, Anm. 5)• ־ "skazachu" kann formal 
Ipf. sein von "skazati, ekazu" und auch von "skazati, skazaju"ן 
die Annahme, daß ев sich bei "skazachu" um Ipf.-Formen von 
"skazati, skazu" handeln könnte, findet eine gewisse Stützung 
in der Tatsache, daß im Pleskauer Text sechs Belege für "eka- 
zovati/skazyvati" begegnen. Ев sei aber an das oben, S. 308 £! 
Gesagte erinnert: bei einem 80 hochfrequentierten Verb wie 
"skazati" ist stets daran zu denken, daß die wichtigsten For- 
men (in der Regel die 3.ps.sg. und die 3״p8.pl.) bald zu 
habitualisiert-formelhaften Wendungen wurden, sich lange der 
Aepektualisierung entzogen, ja sogar das Aussterben des Verbs 
eelbst lange überdauern konnten, was beides an den Aor.-For- 
men "rece, rekoša" und "glagola, glagolasa", beide von Dura- 
tlva gebildet, die außer Gebrauch kamen, demonstriert werden 
kann. So mag e8 auch mit den Ipf.-Formen von "skazati, skaza- 
ju" gewesen sein - das Verb selbst kam zwar außer Gebrauch 
und wurde von "ekaeovati" allmählich verdrängt, aber die For- 
men einzelner Kategorien blieben, unter Anlehnung an *,skazati, 
skašu", noch lange ln Gebrauch, z.B. "skazachu": aie formel- 
hafte Wendungen, nicht aber lebendige Verbalformen.
Einige wenige Beispiele für die genannten Formen wollen wir 
hier anführen: K-pel - "padachu", Pleskau - "skazachu":

־ 324 ־

1*1.2 3.pl. Imperfekt -achu
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KP "•••: padасhu bo trupija oboich etran, Jako впору в
62/14 zabrał, i кгоѵь ich teçaee, jako гвку po stenam; • ••"

 wie Garben fielen die Toten beider Selten von :•••י
den Zinnen; und ihr Blut floß in Strömen die Mauern 
herab•*

KP "•••t oružija že, ize metachu na пь9 • •«, veja suetno na-
72/45 — יי••• ,padachu, mimo ego letajusce, ne ulucachut ego~לל— ׳י

'•••, die Geschosse, mit denen sie ihn bewarfen, flogen 
alle an ihm vorbei, ohne ihr Ziel zu erreichen, . ..*

Die übrigen Belegstellen entsprechen diesen in ihrem Charakter.
44Die Ipf.-Form unterstreicht den distributiven Charakter der 

Handlung - die Menge, die Vielzahl der Handlungsträger (hier: 
Gefallene, Pfeile) wird aktualisiert;*-* "na-/padosa* würde den 
gleichen Sachverhalt - aber anders - wiedergeben: referierend, 
im Nachhinein konstatierend. - Wir haben die Belege für "na־/ 
padachu״ nicht zu Ipf•-Formen von Momentanverben gestellt, 
sondern sie den dehnstufigen Ipf.-Formen zugeordnet (Tabel- 
le 2).
PS 1״Ovo že paki pristupami vzjati ekazachu.

inii že pervoeovetniki laekoju i grožoju goyeleyachu
и gosudarevych bojar i и voevod grada prosati •••"

1Die einen echlugen vor, die Stadt mit Hilfe weiterer 
Sturmangriffe zu erobern,
die anderen meinten, man eolie den Bojaren und Voevoden 
die Übergabe der Stadt vorechlagen •••'

"ekazachu״* und "povelevachu" sind gleichgeordnet. Gerade die- 
ее Zusammenstellung unterstreicht m.E• überzeugend, daß "eka- 
zachu•* ale Ipf• von "skazati, skaza ju" empfunden wird. Die 
Ipf.-Formen haben in diesem Satz - wie die Textbeispiele aus 
der K-pler Erzählung oben - distributive Punktion* die Viel- 
zahl der Hetmane und Befehlshaber, die jene Vorschläge ma- 
chen, wird unterstrichen.

44) distributive Handlung: eine Handlung, die von vielen 
getragen wird - hier: viele Pfeile kommen geflogen, vie- 
le Gefallene stürzen ljerab, unten: viele Hetmanę schla- 
gen vor ••• vgl• Postal. Studie, z.B. S. 534 "dej distri- 
butivni**; Boretzkyt Tempusgebrauch, S. 44; s.o., S.

45) vgl. die weiteren Ipf.-Belege **na-/padachu*• KP 62/14, 
67/1, 72/43.
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PS "Tako že i vsjakich gradoemcov u Pskova pobitych,
80/24 jaķ0  ̂one 8ame skazachu, bole pjati tysjasc, ..."

*Sie selbst gaben an/erzählten, daß sie vor Pleskau 
über 5 000 Mann verloren hätten, ...'

"skazachu" hat hier die gleiche Bedeutung wie sonst "skazyva-
chu" - *es wird gesagt, man hört1, s.u., S. 412 f*. Wir haben
es hier also mit einem besonderen Pall von Iterativität zu
tun. - "skazachu" haben wir in Tabelle 2 zwar unter Ipf.-
formen durativer^ Komposita (mit belegter Dehnstufe) belas-

47sen, aber diese mit einem Fragezeichen versehen.

1.1.2.1 K-pel: Nichtdurativa (Simplicia und Komposita)

70/8 "... i načachu biti grad otvsjudu i mosty na rvech 
narjažati, i jako uže zabisa so sten gražan, ...,
Dlîis2îîHÏSjla siloju vzojti na stenu, ..."
 und sie begannen, die Stadt von allen Seiten zu ...״
beschießen und Brücken Uber den Gräben zu errichten; 
und als sie die Griechen (durch den Beschuß) von der 
Mauer vertrieben hatten,48 da versuchten sie mit aller 
Gewalt, die Mauer zu erklimmen.'

Auch diesen Beleg finden wir in unserer Tabelle mit einem 
Fragezeichen versehen - deshalb, weil "nacachu" (wie wir auch 
schon in bezug auf "nacase" feststellten) eine hybride Form 
ist. Ipf. von "načati, načnu" lautet "nacnjase" < "nacnease" 
(s.o., S. 516, Anm. 23). Sicher konnte der Autor diese über- 
aus selten^ auftretende Form nicht bilden, so daß er in 
Analogie zu "skazati, skazu" ־ "skazati, skazaju" oder zu 
"pasti, padu" - "padati, padaju" ein Ipf. von fiktivem 
"nacati, nacaju" bildete und sie "nacati, nacnu" gedanklich 
zuordnete. Eine Verwechslung mit dehnstufigem und suffigier- 
tem "nacinati - nacinachu" ist kaum denkbar.
Im Gegensatz zu allen sonstigen Textstellen ist der Anfang

46) Poetai. Studie, S. 180: "kazati, kazç" = imperf.,
S. 317: "sbkazati, 8*bkazç" = perf.

47) Beispiele mit "skazyvachu" ־ s.u., S. 412.
48) Aorist drückt Vorzeitigkeit aus: Nikiforov, Glagol, S. 152.
49) Diels, Aksl. Grammatik, S. 235» §113, Anm. 2.
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soder Beschießung nicht als Punkt gesehen, vielmehr faßt er 
den Beginn gewissermaßen als eine Welle, wie eine Salve er- 
ster Kanonenschüsse• Das Ipf• evoziert die einzelnen ersten 
Schüsse jeder Kanone - "nacachu" ist also iterative Bedeutung 
zuzusprechen.

1.1•2.2 К-pel; Präfigierte nichtsuffigierte Durativa
(mit belegter sekundärer Ableitung)

66/34 "... i ini mnozi velbmozi sovescachu, da izydet севагь
iz grada, vzem s soboju izbrannych koliko mocno ..."
f... und viele andere Würdenträger redeten auf ihn ein 
( = versuchten, ihn zu überreden;, daß er die Stadt 
verlasse, •••1

74/37 "I vzem otyedosa ego ot naroda i mnogo uvescachu ego, 
da izydet iz grada ••.*
*Und sie (ergriffen ihn und) führten ihn weg vom Volk 
und redeten auf ihn ein (= versuchten, ihn zu überreden) 
daß er die Stadt verlasse

Uber "-vescati" sowie die suffigierten Ableitungen **-vescevati 
s.o., S. 321• Bei dem dort besprochenen Sing.-Beleg *sovescase 
war nicht recht klar geworden, warum der Autor diese Ipf.-Form 
gewählt hatte - die beiden obigen Textstellen dagegen lassen 
keinen Zweifel: wir haben es mit längerwährenden Handlungen 
(fast: Verhandlungen) zu tun; die Übersetzung versucht, dies 
herauszustellen. Auch unterstreicht das Ipf• die Vielzahl de- 
rer, die es unternehmen, den Kaiser zu überreden: einmal 
heißt es 1*mnozi ѵеіьтогі" und einmal steht "mnogo** adverbial 
bei der fraglichen Form und unterstreicht indirekt die Viel- 
zahl derer, die dem Kaiser raten.
Den drei Ipf .-Formen stehen drei Aor.-Belege gegenüber.**1 
DarauB können wir schließen, daß **-vescati" seine aspektuelle 
Neutralität, die es ja z.T. heute noch hat (**ob-, zavescat* ** ), 
bewahren konnte! daß aber andererseits dieser Stamm trotz 
häufigen Auftretens suffigierter Ableitungen nicht als perf.

50) e.B. 59/30 **naSaea biti grad**, vgl. weiter 66/2, -/4. 
65/17, 63/18, 61/31 u.a.

51) **soveeca/sa" - 64/29* 35/־! "otvesoa" - 64/34.
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empfunden worden sein kann, dafür zeugen die drei vorgestell- 
ten Ipf.-Belege.

1.1.2.3 K-pel: Präfigierte nichtsuffigierte Durativa
(ohne belegte sekundäre Ableitung)

59/36 "Egda že turki пасa.1 асhu ־ uže vsich ljudii s sten
zbisa, abie vskrycavsi vse voinetvo i ņagadoea na grad 
vkupe so vsech stran, ..."
1Als die Türken glaubten, daß sie durch ihr Schießen 
die Griechen von der Mauer vertrieben hätten, stürzten 
sie sich, nachdem sie ihr Kampfgeschrei erhoben hatten, 
..., der Stadt entgegen, ...'

Duratives "cacati” ־ ,erwarten, in Hoffnung sein* (Zustands- 
verb) bekommt zwar durch das Präfix "na־" eine bestimmte 
Zielrichtung ('etwas Bestimmtes hoffen, hoffen auf1), verän- 
dert durch die Präfigierung natürlich auch nicht seine dura- 
tive Aktionsart - so ist dieser Ipf.-Beleg überhaupt nicht 
erstaunlich.
61/16 i e£° v8* lju<*ie 1 poslusachu ego

vo vsem, ..."
alle Griechen gewannen Giustiniani lieb und 

gehorchten ihm in jeder Beziehung/ 
waren ihm in jeder Beziehung gehorsam, ...'

Die Durativität von heute perf. "poslusati" hatten wir be- 
reits in anderem Zusammenhang demonstrieren können (s.o.,
S. 322). Auch in diesem Satz kommt sie deutlich zum Ausdruck, 
das fast Zuständliche hebt sich plastisch ab gegen aoristisch 
ausgedrücktes 'gewannen ihn lieb'.
65/3 "Sija vsja izreksim, paki ugotovljachusja na Ъгапь, 

kajuscesja о poslanii к Moaaetju, zane tem uderžachu 
ego."

bereiteten sie sich wieder zum Kampf, und sie be- 
reuten die Botschaft ( = Bitte um ?rieden) an Mehmed 
sehr, weil sie ihn dadurch veranlaßtchatten, vor K-pel 
zu bleiben = zurückgehalten hatten.' 2

־ 328 ־

52) Ipf. zum Ausdruck der Vorzeitigkeit im abhängigen Satz - 
s. Nikiforov, Glagol, S. 147. s.o., S. 5 9 •י
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Zwar iet "uderžati" heute perf•, dennoch bleibt ев durativ; 
das Präfix modifiziert, verengt die Bedeutung ein wenig: 
von allgemeinem ,halten1 zu ’zurückhalten1; wir haben ев 
aleo nur mit einer bestimmten Art von Halten zu tun• Dieeer 
Sachverhalt wird dadurch, daß "uderzachu" Vorzeitigkeitebe- 
deutung hat, etwas verdunkelt. Vorzeitig ist aber nicht das 
Zurückhalten an sich, sondern nur der Anfang, der mit der 
griechischen Bitte um Frieden an Mehmed markiert wird: mit 
dieser wurde Mehmed veranlaßt, seine Rückzugspläne aufzuge- 
ben, damit hielten die Griechen ihn zurück - aue dem Zurück- 
halten, gesehen von den Griechen, wurde ein Zurückbleiben, 
von Mehmed aue geeehen - und das währt ja noch heute.
66/15 "•••; Feodor ze tisjacnik sovokupivsja s Zustuneem,

goskoriea na ротоѳсь, і bjstb веса veli ja, no ubo
turky oeilovachutb ich.**

(dieee) ... eilten zu Hilfe, und es ward ein 
mächtiger Kampf, aber die Türken waren ihnen über- 
legen.1

Zwar ist ein Simplex "silovati" nicht belegt, aber verechie- 
dene Komposita sind im Altruss. bekannt - z.B. heutiges 
"nasilovat*" - *zwingen; vergewaltigen1 (Srezn. II, 330).
Das Textbeispiel zeigt deutlich, daß der Autor nicht 
*Oberhand gewinnen* (höchstens ein allmähliches Oberhand Ge- 
winnen) «eint, sondern eher zuständliches *überlegen Sein', 
*Oberhand Haben*. Auch in diesem Beleg tritt der Gegensatz 
zwischen den Handlungen durch das schroffe Nebeneinander 
von Aor. und Ipf. klar hervor, unterstrichen noch durch 
die Antithese: "bystb seca velija, no ubo turky oeilovachutb 
ich" - 'zwar kam es zu einer mächtigen Schlacht, aber es 
hatte alles keinen Zweck, weil die Türken (во) überlegen 
waren.
71/37 "... i vsi ljudie i frjaeove. iže besa в nim. rasta-

jachu i ne yedachu, cto eotvoriti."
f... und alle, die bei ihm waren, waren mutloe und 
wußten nicht, wae zu tun eei.'

"raetajat*" iet heute perf., dabei handelt es sich bei der 
Präfigierung um eine Spezialisierung des Simplex "tajati", 
um eine Abetrahierung - wie wir auch schon bei "istajaee",

- 329 ־
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"nacajachu", "uderžachu" u.a. beobachten konnten. Bei "газ- 
tajati" tritt der Anfangspunkt des Vorgangs etwas in den Vor- 
dergrund (1Mut verlieren1), davon bleibt aber die Durativi- 
tat der Handlung unberührt.

1.1.2.4 Pleskau: Präfigierte nichtsuffigierte Durativa
(ohne belegte sekundäre Ableitung)

81/1 ”Paki že когоіь sed na вѵоет vysokogordom meste, 
emu že predstojachu velikija ego getmany ...”
'... vor ihm aber standen seine Hetmane ...'

Das Präfix gibt lediglich eine lokale Präzisierung *stehen 
vor1, was nichts an der Zuständlichkeit des Vorgangs ändert. 
Auch heute ist "predstojat1" imperf., allerdings hat es 
nicht mehr die konkrete Bedeutung wie im Beispiel oben, son־ 
dern hat abstrakteren Sinn bekommen: 1bevorstehen1, hat also 
eine zeitliche Dimension gewonnen.
85/6 "Litovskija že gajduki, egda uslysachu po prolomu ot 

chrestbjanskich svjascennikov molebnaja pevaema, ..., 
kameniem mnogim na to mesto vo grad metachu i 
chrestbjan urazachu."
1(Jedes Mal), wenn die litauischen Heiducken ... die 
Bittgesänge der Pleskauer Geistlichkeit hörten, be- 
schossen sie diese Stelle mit Steinen lind töteten (so) 
viele Ple6kauer•'

Die Übersetzung: •jedes Mal, wenn ...' ergibt sich aus dem Kon-
text, denn 85/3 ff. heißt es: "takože po triždy na nedeli na
prolom 80 kresty ... prichožachu ...” - ,drei Mal wöchentlich
fanden diese Prozessionen statt', im Verlaufe welcher die Li-
tauer die Bresche beschossen. Heute perf. "uslysati" drückt in
diesem Kontext also Iterativität aus - wie Jede Verbform in
einem Konditionalsatz, der als 'jedes Mal, wenn ...'-Typus in-
terpretiert werden muß.
Auch ohne diese kontextabhängige Interpretation (,jedes Mal, 
wenn ...״) ergäbe der Satz einen schönen Sinn: 'Als die litaui- 
sehen Heiducken ... hörten, beschossen sie ...' Die Bittgesänge 
zogen sich hin, lange waren sie zu vernehmen; "uslysachu" drückt 
dies aus, wobei "u-” den Beginn des Vernehmens noch miterfaßt.

־ 330 -
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1.1.3 Zusammenfassung: Imperfekt-Formen von Nichtdurativa und
#präfigierten nichtdehnetufigen und nichtsuffigierten 

Durativa

Soeben stellten wir fest, daß die Pleskauer Erzählung kaum 
hierher gehörige Textbeispiele aufweist, wenn wir einmal von 
den zweifelhaften Belegen mit "ekazachu" absehen. Die angeführ- 
ten Textstellen waren von geringerem Interesse, weil der eine 
Beleg ("predetoJachu") von einem präfigierten Zuetandsverb, 
das auch heute imperf. ist, gebildet wurde. Die zweite Form 
("uslysachu") bezeichnet Iterativität ־ doch nicht als Funk- 
tion der Verbalform, sondern infolge des Kontextes und des 
Satztypus, dem "uslysachu" als Prädikat dient: einem bedingen- 
den Nebensatz im Konditionalsatzgefüge vom Typus *Jedes Mal, 
wenn ••., dann ... *.

Das Material, das wir im K-pler Text vorfanden, ist ungleich 
reichhaltiger und vielfältiger - allein diese Tatsache zeigt 
schon, daß in dem Jahrhundert, das zwischen der Abfassung un- 
serer beiden Texte liegt, die Aspektualisierung des Verbalsy- 
stems weit forgeschritten ist: Während der K-pler Text noch 
eine gewisse Anzahl von Ipf.-Formen solcher Verben enthält, 
die heute perf. sind, entsprechen die Ipf.-Belege in der 
Pleskauer Erzählung fast vollkommen der Aspekt-Korrelation: 

Imperfekt - imperfektiver Aspekt.

Bezüglich der Ipf.-Formen von Momentanverben in der K-pler 
Erzählung vermuteten wir in den meisten Fällen Verschreibung, 
etwa statt anzueetzendem "ob׳bjasa" lasen wir "obbjase", statt 
anzueetzendem "naca" (oder "nacasa") lasen wir "nacase". In 
zwei Fällen war aber - trotz falscher Bildung - iterative 
Bedeutung der Ipf.-Form erkennbar. Diese iterative Qualität 
hat aber auch das Ipf. der suffigierten (heute imperf.) Va- 
riante, dahier sind wir nicht sicher, wie wir die fraglichen 
Formen zu deuten haben.

V ¥ ¥ ¥53) "nacachuj für "nacnJachu" < "nacbneachu"j 
"doetizaee" für "dostignjase" < "dostignease".

54) Nikiforov, Glagol, S. 1$4 "... imperfekt vyraiaet^deJet- 
vija ili Javlenija, obycno ili neodnokratno soversavsie- 
eja." (Hervorhebg.: Nikiforov).

־ 331 ־
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Auch das Ipf• präfigierter (nichtdehnstufiger und nichtsuffi- 
gierter) Durativa kann Iterativität ausdrücken. Scheinbar ist 
dies selbstverständlich, denn bei diesen Verben handelt es sich 
in den meisten Fällen um perf. Verben - und die Grundbedeutung 
der Ipf•-Formen perf• Verben sei, 80 ist die herrschende Mei- 
nung, gerade die Iterativität.
Das Material, das uns die K-pler Erzählung an die Hand gab, 
ist natürlich nicht ausreichend für grundsätzliche Untersu- 
chungen zum Imperfekt perfektiver Verben. Immerhin reicht es 
aber aus, um Vermutungen anzustellen. Wir sind ja bei unseren 
Untersuchungen nicht von aspektuellen Kategorien ausgegangen, 
sondern von der den Verben innewohnenden Aktionsart. Den Mo- 
mentanverben stellten wir die nichtmomentanen gegenüber, die 
wir allgemein als ,durativ* bezeichneten. Die Gruppe präfigier- 
ter Durativa (gemeint: nichtmomentane Verben) setzt sich ja 
aus Verben zusammen, die heute meist perf. sind - wir konnten 
aber zwischen Ipf.-Formen dieser und Ipf.-Formen präfigierter 
(nichtdehnetufiger/nichtsuffigierter) Durativa, die heute 
imperf. sind, nicht den geringsten semantischen Unterschied 
feststellen: Das Ipf. dieser Verben bezeichnete (außer in 
Konditionalsätzen vom Typus *Jedes Mal,wenn ..., dann ...') 
niemals Iterativität, sondern benannte die jeweilige Handlung 
in ihrer ursprünglichen Zeitlichkeit, wie dies auch die übri- 
gen Tempora dieser Verben tun. Selbst die modale Bedeutung, 
die so gern ins Feld geführt wird, wenn sich bei entsprechen- 
den Belegen Iterativität beim besten Willen nicht feststellen 
läßt, konnten wir nur selten beobachten.
Unsere Beobachtungen berechtigen zu der Vermutung, daß 
Iterativität nicht die Grundbedeutung von Ipf.-Formen perf. 
Verben sein kann - zwar trifft die«auf Momentanverben su, 
doch Verben, die durch Präfigierung zwar perf. geworden sind,

55ihre durative Aktionsart jedoch dadurch nicht verloren h a b e n / '  
bezeichnen auch im Ipf. die Handlung in ihrem ursprünglichen 
Verlauf, wobei natürlich die durch die Präfigierung bewirkte

55) Durative Verben, die perf. sind, werden auch ,komplexiv1 
genannt* "Als komplexiv wird hier jede durative Verbform
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Differenzierung der Semantik erhalten bleibt (z.B. Begrenzung 
der Handlung zum Anfang oder Ende hin).
Iterativität drückt das Ipf. durativ-perfektiver (= komplexi- 
ver) Verben - meiner Beobachtung nach - nur in bestimmten Kon- 
ditionalsätzen aus; daher dürfte Iterativ-Bedeutung beim Ipf. 
dieser Verben als Ausnahme, nicht aber als die Regel zu be- 
trachten sein.
Da das Ipf. von Verben, die eine dehnstufige und/oder suffi- 
gierte Ableitung besitzen, ziemlich selten gebildet wird, 
scheint es mir, daß diese Formen dazu dienen, dem Ausdruck in 
erster Linie Expressivität, sicher aber auch modale Schattie- 
rungen (Imperfectum de conatu; konditionale oder kausale, 
auch voluntative Nuance) zu verleihen.

56Vor über 100 Jahren machte Potebnja bereits einen Unter- 
schied zwischen präfigierten perf. Verben, die durch die Prä- 
figierung eine ursprüngliche durative Bedeutung nicht verlo- 
ren haben, und solchen, die durch die Präfigierung eine in 
sich abgeschlossene, einmalige Handlung bezeichnen. Das Ipf. 
der ersteren drücke die jeweilige Handlung in ihrer Ausdeh- 
nung aus, in ihrer Durativität also; das Ipf. der zweiten 
Gruppe aber bezeichne die Wiederholung der in sich abgeschlos- 
senen Handlung.
Die Textbeispiele in van Schoonevelds Monographie: A Semantic
Analysis of the Old Russian finite Preterite System enthal-

57ten auch einige Ipf.-Belege perf. Verben. Wenn er auch an
einer Stelle schreibt "Here we have one of the few places
where the connotation of repeated action is absent in the

58perfective imperfect."^ - so zeigen die Belege, daß umge- 
kehrt iterative Bedeutung die Ausnahme darstellt.

- 333 ־

Verbform verstanden, die eine Begrenzung der Handlung zum 
Ausdruck bringt, sei es durch das gewählte Tempus (Aorist) 
oder durch den verwendeten Aspekt (pf. )." Budich, Aspekt,
S. 13, Anm. 23.

56) Potebnja, Iz zapisok po russkoj grammatike IV (erst 1941 
erschienen), S. 148.

57) van Schooneveld, A Semantic Analysis, S, 39 (Beleg 7 ).
5 8) ebd., S. 39» Beleg 9î S. 43 Beleg 13; S. 44, Belege 15 +

b.w. I
Gerd Stricker - 9783954792900

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM
via free access



Budicĥ־  meint, daß das Ipf. perf. Verben ein Relikt aue äl- 
teeter Zeit sei, es komme bei Verben von *durativer Aktions- 
artzeitlichkeit1 vor und bezeichne auch in Gestalt des Ipf. 
Durativität. Iterativität dagegen drücke das Ipf. von Hicht- 
durativa, von Momentanverben also, aus - von Verben, die 
erst in der jüngeren Entwicklung Ipf.-Formen bilden konnten.

16: Innerhalb dieser Belege bezeichnen Ipf.-Formen perf. 
Verben einmalige, (meist) nichtmomentane Handlungen.

59) Budich, Aspekt, S. 20, Anm. 36.
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1.2 i52®_5£̂ 5_?̂ HE2ì
Ein Blick auf Tabelle 2 zeigt une, daß sich hinsichtlich der 
Ipf.-Formen auf -ase, deren Subjekt im Plural steht, beide 
Texte sehr unterscheiden: im K-pler Text machen die 11 Bele- 
ge 13 v.Hd. aller Formen auf -ase aus, die 51 Ipf.-Belege auf 
-ase beim Plural im Pleskauer Text stellen 54 v.Hd. aller Por- 
men auf -ase dar. Innerhalb aller Ipf.-Belege im K-pler Text 
222) machen die 11 Formen auf -ase beim Plural 5 v.Hd., die
51 Belege im Pleskauer Text (von 161) aber 32 v.Hd. aus.
Schon diese Diskrepanz rechtfertigt eine genauere Betrachtung 
des Phänomens. Vergleichen wir die einzelnen Angaben in die- 
ser Rubrik (-ase beim Plural), so fällt auf, daß sich, abge- 
sehen von der quantitativen Diskrepanz, die Texte auch darin 
unterscheiden, daß sich die entsprechenden Belege unserer 
beiden Texte aus ganz anderen Bereichen rekrutieren: Von den
11 Belegen des K-pler Textes sind 5 (6) nach heutigen Begrif- 
fen perf. Von den 51 -ase-Formen beim Plur. im Pleskauer 
Text sind nur 6 nach heutigen Begriffen perf. - dort also 
ungefähr 50 v.Hd., im Pleskauer Text nur etwa 10 v.Hd.

1.2.1.1 К-pel: Präfigierte nichtsuffigierte Durativa
( mit belegter sekundärer Ableitung)

68/16 "(севагь) pade na zemlju, jako mertv, i bystb bezgla-
sen na mnog cas, edva otolbjase ego aramatnymi vodami."

und ев gelang ihnen nur mit Mühe, ihn durch Be- 
sprengen mit ... Wassern ins Leben zurückzurufen.1

"otolbjati" ist - trotz des -a-Suffixes - kein Aspektpartner 
zu perf. "otbliti■• Vielmehr sind beide perf. in Bezug auf 
"otblivati•.^
vgl.: 71/36 "..., i pade na zemlju: edva ego otolbjasa i

otnesosa i v dom ego."
Die Parallelstelle läßt sofort an Verschreibung denken, also

60) Budich« Aspekt. S. 96, § 212 stellt dies fest bezüglich 
"proiiti/prolbjati - prolivati".

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



Ipf. "otolbjase" statt Aor. "otolbjaša". Das ist auch die 
wahrscheinlichste Klärung dieser Form.
Trotz der Parallelstelle wäre auch Verschreibung für "otolbja- 
chuH denkbar: das Begießen/Besprengen wurde so lange fortge- 
setzt, bis der Kaiser schließlich wieder zu sich kam.

62/34 Zustuneja že i vsi ѵеіьтогі goidosa po stenam gra-
da, smotrjajušce sten i trupija nevernych, i tako зка-
zase cesarju i patriarchu do 35 ООО ubbenych.״
 ,und sie meldeten dem Kaiser und dem Patriarchen ... ״
daß ca. 35 000 (Türken) gefallen seien.1

71/42 "Egda že i skazase cesarju, abie rasjadese krepostiju
i istajase mysliju i skoro poide к nemu ..."
,Als sie dies dem Kaiser meldeten/gemeldet hatten, ver- 
ließ ihn seine Kraft, seine Hoffnung sank, und gleich 
eilte er zu ihm...*

vgl.: 65/6 "Dnem že trie minuvšim skazasa okajannomu turku,
jako puska ona veli ja slijasja dobre, ..."
•... meldeten sie dem Sultan, daß ...״

In den beiden ersten Beispielsätzen dürfen wir wohl mit Ver- 
Schreibung für Aor. "skazaša" rechnen, wie er im Beleg 65/6 
begegnet. In beiden Fällen (62/34 und 71/42) haben wir es mit 
einer bestimmten Nachricht zu tun, die dem Kaiser überbracht 
wird; daher unsere Übersetzung *meldeten1; vgl. die Beleg- 
stellen im Pleskauer Text mit "skazachu" (s.o., S. 326), die 
eine oft wiederholte Nachricht bezeichnen: *es wurde gesagt*.

¥ ¥ V ¥76/1 takoze i v oknach suscei voini, ne predase okny
(sic), no bbjachusja s dvoimi turky, i ... v denb odole-
vaemi bežachu i skryvachusja, a noci v^lazjachu
*..., sie gaben die Fenster/Schießscharten nicht auf, 
sondern kämpften mit den ... Türken, und tagsüber ... 
verbargen sie sich in den Verliesen/Katakomben, aber 
nachts kamen sie wieder hervor ...*

61) s.o. S. 308ג die korrekte Ipf.-Bildung von "dati, dam" ist 
"dadease" > "dadjaše": Masloy, Imperfekt, S. 86 + 100; 0t- 
ten, Fin. Verbalformen, S. ?05 ; L. Sadnik: Das slavische 
Imperfekt. In: WdSl 5 (1960). S. 19 30 ־. Zu "dadease" 
s. S. 308, Anm. 3.
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"predase" steht sicher für "predasa". Das Nicht-Aufgehen 
der Fenster/Schießscharten stellt gewissermaßen die Konstan- 
te dar, der die anderen Handlungen untergeordnet sind: sie 
verbargen sich, sie kamen wieder hervor - aber ihre Schieß- 
scharten gaben sie nicht auf. Diesen Sachverhalt würde eine 
perfektische Konstruktion noch verdeutlichen: ”ne su predali 
...". Eine derartige Interpretation drängt sich auf, da sich 
im Rahmen dieser Handlungskette, ausgedrückt durch Ipf.-For- 
men auf -achu, auch ein Ipf. "predajachu" oder"predachu" an- 
bieten würde.

1.2.1.2 K-pel: Präfigierte nichtsuffigierte Durativa
(ohne belegte sekundäre Ableitung)

68/33 "Vo vtoroj ze dem», egda uslysase ljudie otsestvie
svjatago ducha, abie rastajasasja vsi, i napade na
nich strach i trepet."

als sie erfahren hatten, daß der Heilige Geist 
gen Himmel gefahren war, verzweifelten allé,und es 
befiel sie Furcht und Zittern.1

Grammatisch liegt hier gar keine Unkorrektheit vor, doch in
beiden unserer Texte steht bei Kollektiva - nljudie",

62"voinstvo" usw. - gewöhnlich noch der Plural.. Aus die- 
sem Grunde haben wir "ljudie uslysase" hierher zu -ase beim 
Plural gestellt. - Auf jeden Fall dürfte es eich 
bei "uslysase" um den Versuch handeln, Vorzeitigkeit (im 
abhängigen Satz) auszudrücken.^ Parallelstellen sprechen 
dafür, daß diese Vorzeitigkeit hier durch Aor. bezeichnet 
werden sollte, wir also mit "uslysasa" zu rechnen haben: 
68/15 "•••» i jako usly8a сезагь glagoly ich, pade ..." 
70/29 "Egda ze uslysa zvonu, ... izyde pred cerkvoju ..."

- 337 ״

62) Vgl. z.B. Borkov8kiл-Kuznecov. Istor. grammatika, S.
324 ff•; Potebnla. A. A.: Iz zaęisok po russkoj gramma- 
tike. Tom III :«0ס izmenenii znacenija i zamenach suscest- 
vitel'nogo. M. 1968. (weiterhin zitiert als: Potebnja,
Iz zapisok po ruBskoj grammatike III). S. 25 Т П

63) Nikiforov. Glagol, S. 147 - Ipf. im abhängigen Satz als 
Plueqpf. ; S. 152 ־ Aor. im abhängigen Satz als Plusqpf.; 
s.u*, S. 51 •־ 529 5
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72/38 "..., i (oni) ņacasa vozvrašcati frjag s moleniem i 
rydaniem, i ne poslueaže ego, ..."
•und sie begannen, die Pranken zurückzudrängen ..., 
aber aie gehorchten ihm nicht, . ..* (= dem Kaiser)

vgl• 73/32 "... glagoļase emu, da izydet iz grada,
i ne poslusase ich (сезагь), ..."

Es war (8.0•! S• 322) bereits vom durativen Charakter von 
"poslusati" - 1gehorsam sein* die Rede• Unsere Textstelle 
72/38 entspricht sinngemäß der zweiten 73/32 genau. So ist 
in 72/38 statt 11ne poslusase ego" sicher "ne poslusachu ego" 
zu lesen, nicht aber ”ne poslusasa ego".

1•2•1.3 К-pels Dehnstufige/suffigierte Ableitungen auf
-ase beim Plural

0̂ 0̂ 0̂ 0̂56/15 "Ljudie ze tekse zmija ubisa, a orla izymase« ..."
,Die Leute aber liefen (herbei), töteten die 
Schlange (Nom.sg. "zmij" s. 56/10), und den Adler 
befreiten sie.1

vgl.: 56/23 "A poneze krestbjane zmija ubisa, a orla izyma-
8a, javljaet, jako naposledok ..."

Die Vergleichsstelle zeigt zweifellos die bessere Lesart. Da 
wir auch hier das Momentanverb "ubiti" neben dem Imperfekti* 
vum "izymati" vorfinden, müssen wir darin eine bestimmte 
Absicht des Autors/Übersetzers sehen: Der Vorgang des Tötens 
wird als momentane Handlung gesehen, der der Befreiung aus 
den Umschiingungen der Schlange aber als langwierige, von 
vielen Händen durchgeführte Handlung. So betrachtet, sind 
vermutlich beide Lesarten nicht der Intention des Autors 
entsprechend - adäquat wäre hier nur "izymachu".

67/40 (oni) tecachu videti byvsee, cajachu,bo turky
zazg08a grad, i vsklikase veliim glasom; sobravsimze
sja 1 judem mnozem vide8a ... plamenju ognennu veLiju..."
*..., sie liefen herbei, um zu sehen, was vorgefallen 
war, glaubten sie doch, die Türken hätten die Stadt 
angezündet, und sie schrien mit lauter Stimme ...'

"vsklikase" ist "vsklikati" zuzuordnen, denn das Ipf. von

- 338 ־
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W  ¥  V n i ."vskliknuti" müßte "vskliknease" > "vskliknjase" lauten•
Im Kontext ist "vsklikase" den übrigen Ipf.-Belegen auf 
-achu beigeordnet• Es handelt sich hier nicht um einen ein- 
zelnen Aufschrei, sondern um das Schreien der vielen Men- 
sehen, die herbeilaufen, die da glauben, daß die Türken die 
Stadt angesteckt hätten: es wäre hier also "vsklikachu" 
zu erwarten.

1.2.1•4 K-pel: Simplicia

61/17 "Turky že Ььjasesja po vsem mestom, jakože predi re- 
kochom, bez opocivanija premenjajušcesja, zaneže mno- 
žestvo tem bjachu ich•"
,Die Türken kämpften überall und wechselten sich pau- 
senlos ab, weil ihrer so viele waren.1

Auch hier muß man sicher "bbjachusja" lesen, wie wir es im
K-pler Text elf Mal vorfinden. Der Sing. ist vier Mal als
"bbjase/sja" vertreten - der Aorist "-bi, -bisa" erscheint

65in der K-pler Erzählung nur bei Komposita. J

73/29 "•••» i E2ÏSÉS22 emu dejanij preznich cesarej
sim podobna, takože i klirik vesb i sunklit mnogo
glagolase emu, da izydet iz grada, ..."
*und sie erzählten ihm, wie sich frühere Kaiser in 
ähnlichen Situationen verhalten hatten, auch der 
gesamte Klerus redete ihm zu, er solle doch die Stadt 
verlassen, ... 1

Es ist kaum anzunehmen, daß "klirik ѵезь i sunklit", zwei
Kollektiva also, beim Sing. stehen. Wenn wir "glagolase"
lesen, dann ist Verschreibung, möglicherweise unter Ein-
fluß von vorherigem "povedasa" zu vermuten; da in unseren
Texten "glagolasa" nie erscheint, ist an dieser Stelle
mit einem ursprünglichen (oder beabsichtigten) "glagolachu"
zu rechnen, (vgl. "glagolachu" 60/43! 64/43).

-  339  -

64) vgl• Eimermacher. Studien, S. *12: Diele., Aksl. Gramma- 
tik, S. 236, Anm. 2: "outaknease - ,geriet1, S. 261, 
Anm.4: dasselbe, dazu n8bchnea8en•

65) Im Pleskauer Text dagegen: drei Mal unpräfigiert nbisa", 
nie "bbjachu/sja"; nie "Ььjase/sja" - Sing. stets prä- 
figiert nsbi", "pobi" usw.
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64/21 "Севагь že 8 patriarchom i ѵеэь ... klirik bjachu po 
vsem cerkvam moljascesja i blagodarja8e boga, cajuece 
uže konec branem."
' (sie) beteten in allen Kirchen und dankten Gott, 
meinten sie doch, die Kämpfe hätten ein Ende gefunden•1

 und "blagodarjase" sind koordiniert, demnach könnte ״bjachu1״1
man, in der Annahme, daß auch die Danksagungen an Gott in al- 
len Kirchen vollzogen werden, an Verwechslung mit *blagodar- 
jachu״״ denken ־ doch scheint mir hier eine andere Verschrei- 
bung vorzuliegen: ״״bjachu moljascesja i blagodarjasce boga", 
demnach gehörte "blagodarjase1״ zu dem aus einer flektierten 
Form von ״״byti״״ (meist Ipf.) und Part.praes• bestehenden 1Tem- 
pus intensivum1 (s.o., S. 65? ff.).

Ipf.-Formen auf -ase bei einem Subjekt im Plural stellen im 
K-pler Text eine sehr heterogene Gruppe dar. Der Vergleich 
mit Parallelstellen ließ die Tendenz erkennen, daß bei präfi- 
gierten Durativa, die ihrerseits dehnstufige Ableitungen zur 
Seite haben, die Endung -ase offenbar Verschreibung für die 
Aor.-Form -aša darstellt. Präfigierte Durativa ohne bekannte 
dehnstufige/8uffigierte Ableitung ließen keine Tendenz erken- 
nen - die fragliche Endung schien einmal die З.РІ.аог. » ein־* 
mal die 3.pl.ipf. zu ersetzen. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
vertrat bei durativen Simplicia und bei dehnstufigen/suffigier- 
ten Ableitungen -ase die 3.pl.ipf. -achu. - Für fundierte Aus- 
sagen reicht das geringe Material allerdings nicht aus.
Ersetzt -ase die 3.pl.aor. -asa, dann dürfen wir ganz sicher 
irgendeine Art von Verschreibung annehmen - zufällige Bildun- 
gen also. Diese Erklärung trifft auf die Verwechslung der 
Formen -ase und -achu sicher nicht zu - dazu ist die 3.pl.ipf. 
-achu zu markant. Wie gesagt, ist unser Material für grund- 
sätzliche Erklärungen oder auch nur Vermutungen quantitativ 
zu gering, als daß man in der Vertauschung von -ase und mar- 
kantem -achu bereits Ansätze für eine Schwächung des alten 
Formensystems erblicken dürfte. Trotzdem wollen wir diese 
Erscheinung im Gedächtnis behalten; im Zusammenhang mit den 
Untersuchungen am Pleskauer Text werden wir daran erinnern, 
darauf zurückkommen. - Die Zusammenstellung aller ent
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sprechender Belege von -ase mit Plural erweckt möglicher- 
weise den Eindruck größerer Unsicherheit hinsichtlich der 
Numerus-Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat in der K-pler 
Erzählung• Deshalb sei daran erinnert, daß die vorgeführten 
elf Belege mit gestörter Kongruenz im Numerus nur knapp
5 v.Hd. aller Ipf.-Formen ausmachen - gegenüber 32 v.Hd. Be- 
legen von -ase beim Plural im Pleskauer Text.

1.2.2 -ase beim Plural im Pleskauer Text

Von den elf Ipf.-Formen auf -ase beim Plural im K-pler Text 
waren es fünf, die heute perf. sind. Ein Blick auf Tabelle 2 
belehrt uns, daß diese Gruppe (-ase beim Plural) im Pleskauer 
Text viel homogener zusammengesetzt ist: bis auf einen Beleg 
sind alle übrigen - 50 - heute imperf. Bei letzteren handelt 
es sich um Simplicia und um sekundäre (= suffigierte/dehn- 
stufige Ableitungen von Komposita) Imperfektivbildungen.

0̂ 0̂ 0̂ 0̂ 76/34 "Zbezavsesja mnogoe mnozestvo zen к prolomnomu mestu
i tu velikoe posobie i ugodie voinskim, chrestbjanskim
1judem pokazase. Ovii že ot nich ... nad litvoju
odolenie pokazasa:"^
1Viele Frauen eilten zur Bresche in der Mauer und lei- 
steten hier den kämpfenden Männern wertvolle Hilfe.
Sie haben ... den Sieg'über die Litauer errungen:1 
(= waren mit am Sieg beteiligt)

67Die Variante zeigt hier sicher die ursprüngliche Lesart: 
"... ugodie voinskim, chrestbjanskim 1judem pokazasa." Es 
handelt sich bei diesen beiden Sätzen nicht um aktuelle 
Schilderung, vielmehr wird etwas konstatiert, worauf die auf 
Veranschaulichung von Geschehen und Handlungen ausgerichtete

)050711

-  341  -

66) In beiden Fällen ersetzt "pokazati + Verbalsubstantiv" 
ein rein verbales Prädikat - Nikiforov, Glagol, S.. 108ff. 
hält diese Ausdrucksweise für einen.typischen Zug des 
"knižnij" bzw. "vysokij etil1". Hier also: "posobie i 
ugodie pokazati" = "posobiti i ugoditi", "odolenie рока- 
zati" = "odoleti".

67) Skripil1, Povesti, S. 124 - 66. Hier: S. 151• Es handelt
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Darstellung erst folgt ־ dieee mit Hilfe der 3״sg.ipf. "рока- 
zase" in obigem Beispielsatz ist also als Verschreibung, ver- 
mutlich eines Kopisten, anzusehen.

Da der Hrsg. des Pleskauer Textes, V. I. Malyeev, darauf ver- 
zichtet hat, morphologische Varianten seinem Apparat beizu- 
fügen, ist es für uns oft schwierig oder unmöglich, die ori- 
ginalen Verbformen zu rekonstruieren. Es lassen sich zwar 
einige Grundzüge, die sicher dem Original eigen waren, erken- 
nen (besonders die Reimabsicht des Autors), viele Erscheinun- 
müssen wir aber als allgemein für das ausgehende 16.Jh. an- 
sehen - es bleibt oft unklar, ob wir im Einzelfall Unregel- 
mäßigkeiten bzw. Unkorrektheiten im Gebrauch der Kategorien 
dem Autor oder einem Kopisten zuzuschreiben haben.

Es ist uns nicht möglich, die übrigen 50 Belegstellen mit 
-aae beim Plural aus der Pleskauer Erzählung vorzustellen.
Da diese 50 Belege nach heutigen Begriffen alle imperf. sind, 
wir also die fast vollständige aspektuelle Ausrichtung der 
Imperfekt-Kategorie konstatieren, ist auch eine vollständige 
Vorführung der Belegstellen unnötig. Wir wollen vielmehr ver- 
suchen, anhand einer größeren Anzahl von Beispielen zu zei- 
gen, wie in der Pleskauer Erzählung Ipf.-Formen auf -ase 
beim Plural verwendet werden. Die Vielzahl der vorzuführenden 
Textstellen 8011 dem Vorwurf entgegenwirken, daß hier nur 
Paradebeispiele vorgestellt werden.
Eine Aufteilung der hierher gehörigen Belege in verschiedene 
Gruppen (Determinierte, Nichtdeterminierte, iti-Verben, sekun 
däre Ableitungen u.a.) erweist sich als unnötig. Eine derarti 
ge Aufteilung würde keine Ergebnisse bringen, die wir durch 
Hinzuziehung des weiteren Kontextes nicht auch gewinnen werden 
Umgekehrt kommen wir durch die Einbeziehung größerer Textpas- 
sagen zu Einsichten, zu denen wir bei systematischer Aufglie- 
derung des Belegmaterials wahrscheinlich nicht gelangen könnt

sich hierbei um Hs. 3 bei Malysev (Textausgabe, Anhang S. 
120), sie gehört, wie unser Text zur 1. Red./1. Gruppe - 
über Einzelheiten - s.o. S. 87 ff., B. Textgeschichte ...
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65/19 "... sentjabrja v 8 denb, ... v 5־m času dni,
- togda toj sedmicnyj denb pjatok bjase, ־
litovskie ze voevody ...^8 spešne i radostne

i nadežne vzjati grad idjaše.
... voevody, i vse voinskie ljudi i pskovici, uyideysef^
iz stanov iz korolevskich velikie mnogie polki

i znamenami к gorodu id.jase
i vse v borozdy utesnene napolnjašesja

70litovskich gajdukov,

jako gradoemstvom na prolomnye mesta idusce,^1
vo osadnyj ze kolokol zvoniti veljaše

v Serednem gorode, ...n
1... ara 8• September, an einem Freitag, zur fünften 
Stunde, griffen die Litauer an - voller Hoffnung, die 
Stadt zu erobern.
... die Voevoden ... und die Pleskauer sahen, 
wie aus dem polnischen Lager viele Heerhaufen mit 
ihren Bannern gegen die Stadt vorrückten 
und wie sich die litauischen Heiducken in den 
Laufgräben drängten.
Und es war ihnen klar, daß sie den Breschen zustrebten, 
um die Stadt (von dort aus) zu erobern.
Sie ordneten an, daß in der ... Stadt die Sturmglocke 
geläutet werde, ...ł

Auf die mit nbjase"^usklingende Zeitangabe folgt ein Reihe 
von syntaktischen Einheiten, die mit ähnlich auslautenden 
Verbformen enden. Daß es in der Absicht des Autors lag, die

־ 343 ־

68) Bei Auslassungen wollen wir uns weitgehend auf Aufzählun- 
gen beschränken, damit der Eindruck, den das Original er־ 
weckt, möglichst erhalten bleibt. Diese Stelle heißt: 
,,litovskie ze voevody i rochmisty, i vse gradoemcy i gaj- 
duki^spešne i ..." - Danach dreigliedrige Synonymie: 
"spesne i radostne i nadežne"

69) Ein typisches Beispiel für die willkürliche Zeichensetzung 
des Hrsg.s: das Komma vor "uvidevse11 ist unbedingt durch 
Doppelpunkt dahinter zu ersetzen, denn danach folgt, was 
sie sehen.

70) Variante: S. 144 "... litovskich gajdukov napolnjasesj a!l, 
also Endstellung des Verbs.

71) Variante: S. 144 "idjaše”
72) Es sei daran erinnert, daß in Tabelle 2 Ipf.-Formen von 

"byti1* ־ "be, bjase, bjachu" zahlenmäßig nicht erfaßt 
sind, sondern nur Vollverben.
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Glieder der Satzfolge reimend bzw. ähnlichklingend abzu- 
schließen, zeigt obiger Textausschnitt deutlich. Der Pies- 
kauer Autor verwendet - wenn er Reimeffekt erzielen will - 
verbalen Reim. Hierbei kennt er drei Varianten:
1.: З.рі.аог. - -aša, -iša, -oša, -eša;
2.: 3.pl.ipf. - -achu;
3.: in dieser größten Gruppe alternieren jene Endungen, 

die wir im obigen Textausschnitt sehen:
a) Part.präs. auf -šceļ
b) Part.prät. aufw־(v)8e;
c) Ipf.-Endung -ase für Sing. und Plur.

Außer "bjaše" haben alle auf -jase endenden Verbformen ein 
Subjekt im Plural - eine Tatsache, die sich an den Part.- 
Endungen ablesen läßt (mit der Einschränkung allerdings, 
daß oben genannte Endungen oft auch beim Sing. stehen).
Die Präge, welches Tempus die Ipf.־Endungen -ase vertreten, 
läßt sich nicht ohne weiteres einfach mit dem Hinweis auf 
das Ipf. beantworten - der Autor habe lediglich den Numerus 
verwechselt, statt ־ase müsse man -achu lesen.
Diese Erklärung trifft bereits auf das erste "idjase" nicht 
zu: Es folgt nämlich einer punktuellen Zeitangabe, nach der 
das Verb regelmäßig im Aorist steht, z.B.
64/10 "na pervom casu dni nacasa biti ...n 
62/6 nv 4 denb v noci ... postavisa tury."
74/27 "Egda že, jako rekoch, idosa к prolomnomu mestu ..."
Weitere 19 ähnliche Textstellen ־ punktuelle Zeitangabe mit 
Aorist - zeigen, daß dem Autor der richtige Gebrauch bekannt 
ist. Aber an dieser Stelle setzt er, um den Gleichklang 
nicht zu stören, sein Wissen vom korrekten Gebrauch zurück. 
Daß ihm das nichts ausmacht, zeugt davon, daß das Gefühl 
für die alten Teapora bereits ziemlich erloschen war. Die 
Stütze, die Ipf. und Aor. im Aspekteystem fanden, indem das 
Ipf. fast ausschließlich den imperf. Verben, der Aor. vor- 
wiegend perf. Verben Vorbehalten war, versagt im Palle von 
"idjase", weil 1,iti" ein Durativum, also imperf. ist. Daß 
es einen Aorist bilden kann, hat seine Ursache darin, daß 
es ein determiniertes Verb ist, deren Komposita bekanntlich
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perfektiv, die Komposita der entsprechenden Nichtdeterminier- 
ten imperfektiv wurden. Beim ersten "idjase" würde man umso- 
mehr einen Aorist erwarten, als es ja eine Feststellung be- 
inhaltet, die die folgenden Ausführungen einleitet - gleich- 
sam einen Doppelpunkt für das folgende darstellend.
Die folgenden Verbformen (auch die Partizipien) darf man als 
Ipf.-Formen deuten - also "idjachu", "napolnjachusja"f denn 
in der dem ersten "idjase" folgenden Beschreibung läßt der 
Autor das Geschehen vor unseren Augen abrollen - er versetzt 
uns in die Handlungen hinein, auch wenn das zweite "idjase" 
durch "k gorodu" gleich mit dem Zielpunkt versehen ist.
"veljaše" am Schluß muß man wohl als Substitut für einen 
Aorist werten, denn ein Befehl ist in der Regel etwas Ein-

«

maliges. Jedoch der Pleskauer Autor gebraucht niemals "vele" 
oder "velesa", stattdessen verwendet er "povele, povelesa"
- oder er schreibt "veljase" (sechs Mal für Plur., zwei Mal 
für Sing.). "velati" ist schon so stark imperf. geprägt, daß 
ein Aorist davon nicht mehr bildbar ist (im Gegensatz zum 
determinierten "iti").
Der Ersatz des hier angezeigten "po-/velesa" = 3.£l.aor. 
durch "veljaše" = 3.s£.ipf. wird erst dadurch möglich, daß 
letzteres nicht mehr Singular-signifikant ist. Diese Ent- 
Wicklung, die sich in der Pleskauer Erzählung als abgeschlos- 
sen darstellt, fanden wir in der K-pler Erzählung noch in 
den Anfängen - ein Teil jener im vorigen Teilabschnitt be- 
sprochenen elf Belege (-ase beim Plural) wäre hierher zu 
stellen. - Wir dürfen einmal vorgreifen, um das Phänomen im 
Ganzen darzustellen: Zwar ist die Ipf.-Endung -(j)ase für 
die 2.3.sg. und die 3״pl• gleichermaßen verwendbar, doch 
gilt das gleiche nicht für die Endung -(j)achu: diese begeg- 
net niemals beim Sing. Auch konnte bei Verbformen, auf -achu 
endend, nie eindeutig nachgewiesen werden, daß sie für einen 
Aor. stehen. Umgekehrt konnten - und können - wir Beispiele 
vorstellen, wo eine Ipf.-Form auf -ase ganz klar die З.рі.аог. 
ersetzte.
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65/35 "... (voevody i ...)
iz narjadu izo mnogago po polkom streljati veljase.

ך ך

Iz narjadu že po polkom bezprestanno streljajuscim,
mnogie že polki pobivajusce, 
bezcislenyja že mnogie litovskie ljudi

iz narjadu pobivajušce.
(i simi polja pristilajusce. )*̂
Oni že naporne i derzostne i nadežne к gorodu idjазе t 
jako mnogaja voda к gorodu 1ьjasesja; 
strasilišcami že svoimi, jako volnami morskimi

us t ras a. ju.s с e ; 
sabljami že svoimi, jako molnijami bescislenymi,

na gorod svekcjusce."
'... (die Voevoden ...) gaben Befehl, aus vielen Ge- 
schützen die polnischen Abteilungen zu beschießen. 
Unaufhörlich beschossen sie die Heerhaufen, 
viele Abteilungen töteten sie,
unzählige Litauer töteten sie mit ihrem Geschütz.
(und mit diesen (= den Toten) bedeckten sie das 
Schlachtfeld.)
Sie aber bestürmten machtvoll ... die Stadt, 
so, wie große Wassermengen strömten sie der Stadt zu; 
mit ihren Ungeheuern verbreiteten sie - wie mit Mee- 
reswogen - Entsetzen;
mit ihren Säbeln funkelten sie zur Stadt herüber wie 
mit Hilfe zahlloser Blitze.'

Auch in diesem Abschnitt steht das Subjekt im Plural - im 
ersten Teil handeln die Pleskauer, im zweiten Teil die Li- 
tauer. Der Endreim tritt in diesem Abschnitt noch deutlicher 
hervor als im vorigen Textauszug. Auch in diesem Absatz do- 
minieren die Partizipial-Endungen, denen sich die finiten 
Verbalformen wegen des satzschließenden Gleichklangs anpas- 
sen - die Endung -jaše steht wieder für den Plural.
"veljase" steht wieder für "po-/velesa" - nicht nur wegen 
der Einmaligkeit und Endgültigkeit des Befehls an sich, son- 
dern weil es die Funktion einer Feststellung innehat, die 
eine rein handlungsbezogene aktuelle Schilderung einleitet

73) Variante: S. 144 ־ "streljajusce".
74) Diese Zeile befindet sich nur in der Variante (S. 144).
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(im Zusammenhang mit der zuvor zitierten Textstelle spra- 
chen wir von der Doppelpunkt-Punktion des ersten "idjase", 
das ebenfalls für einen Aor. "idoša" steht).
Die beiden anderen Belege - "idjaše" und "lbjašesja" - stehen

75sicher für 3.pl. ipf. auf -achu, denn der Autor versucht 
hier, eine möglichst lebendige Darstellung der Vorgänge zu 
geben.

48/33 "... (oni) ze neprestanno z gońcy «ramoty rozsylase
#7 r

0 ukreplenii gradov (,) vsjakomu utverženiju vel jaše. 
Po окоіьпіт že selom i volostem tako že posylase, 
daby koždo ... echali ...
1 sicevymi obrazy v bogospasaemom grade Pskove i ...
vsjako utverženie po boze tvor.jasesja."
1... (die Voevoden) schickten ständig ... Botschaften 
aus( ; )
zur Sicherung/Stärkung der Städte ordneten sie alle 
möglichen Befestigungen an.
Auch in die Dörfer und Ortschaften in der Umgebung 
schickten sie, damit jeder ...
Und auf diese Weise versah man Pleskau mit allen 
nur denkbaren Befestigungen/traf man alle Sicher- 
heitsmaßnahmen.'

Die ersten drei Verbalformen auf -(j)ase dürften für 3״pl״
^0ipf. -achu stehen (auch "veljase", da hier distributive 

Punktion anzunehmen ist: in jedem Schreiben stand der ent- 
sprechende Befehl). Prägen muß man sich allerdings, warum 
dann der Autor nicht durchgängig die Endung -(j)achu ge- 
wählt hat - der Effekt des Gleichklangs am jeweiligen Satz- 
ende wäre so auch erreicht worden.
"tvorjasesja" ist von den drei anderen Belegen durch einen 
hier nur angedeuteten Satz getrennt. Ob der Autor durch den 
Reim einen Bogen über den ausgelassenen Satz spannen wollte, 
muß dahingestellt bleiben, "tvorjasesja" steht hier in der 
Punktion eines Aor.: "tvorisasja", es drückt eine abschlie-

־ 347 ־

ø̂

75) "lbjaeesja" könnte vom Autor auf "voda" bezogen sein.
76) vgl. Anm. 69: wieder ein Beispiel für die inadäquate In- 

terpunktion des Hrsg.s - das Komma muß, will man der In- 
tention des Autors entgegenkommen, hinter "rozsylase" 
stehen.
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ßende Feststellung aus (sprachen wir zuvor von Verbalfor- 
men, die gleichsam für einen Doppelpunkt stehen, so dürfen 
wir "tvorjašesja" als einen Schlußpunkt bezeichnen)•

59/25 ,1Sii (= litovskie) že nacalo svoim boleznem
predpokazovase, 

begotvornym obrazom vsjaceski nacinase, 
к gorodu že ni pristupiti smejase.
*Sie deuteten den Anfang ihrer (späteren) Nöte voraus, 
jedenfalls haben sie mit Flucht/Rückzug (die Belage- 
rung) begonnen,
(vorerst) wagten sie nicht, die Stadt anzugreifen.•

Für die Verwendung der Sing.-Endung -ase anstelle der Plur.- 
Endung -achu (oder anstelle des Aor.) liegt kein zwingender 
Grund vor - die Sätze würden in jedem Falle reimend ausklin- 
gen. Diese Satzfolge stellt ein Resümee dar (kaum vor Pies- 
kau angekommen, wurden sie durch einen Ausfall der Pleskauer 
gezwungen, sich ein Stück von der Stadt zurückzuziehen).
Aorist ("predpokazasa", "nacasa", "posmejaša") würde man 
hier erwarten.

76/23 "...» (zeny) maio nekako radosti i blagovestie priemse 
i ostavivse nemošci ženskie 
i v mužekuju 0b010kse8ja krepostb^ 
i vse vskore, koždo iz svoich dvorov i

kajaždo protiv svoeja sily, oružie nosase.
Mladyja že i ..., dostalb s pristupa litvu pribivati

• • * w 78 oruzie nosachu,
staryja že ženy i ... malyja i kratkie vervi nosase
i temi litovskij narjad ... v gorod westi pomosijaļusce.

(die Frauen) hatten die gute Nachricht gehört, 
hatten ihre weibliche Schwäche ab- und männliche Stär- 
ke angelegt*.
Und gleich brachten sie ... Waffen herbei, 
die älteren Frauen aber trugen kurze Stricke herbei, 
mit denen sie die litauischen Schußwaffen in die Stadt 
bringen wollten.'

77) Variante: S. 151 ־ Nachstellung der Verbform "v mužskuju 
krepostb oboloksesja".

78) Variante: S. 151 - statt "nosachu" dort "nosase".
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Die Lesarten der Variante geben sicher den ursprünglichen 
Text besser wieder als unsere Hs.: ähnliche Satzausklänge 
beherrschen den Abschnitt. Die Ipf.-Formen auf -ase beim 
Plural sind daher sicher durch die Partizipien auf -(v)8e 
und -jusce bedingt. Erstaunlich ist an diesem Satz die (wie 
wir annehmen) Verschreibung durch einen Kopisten "nosachu". 
Mir scheint, diese Verschreibung zeugt von einer totalen 
Indifferenz den Verbalformen gegenüber, denn hätte der Ko- 
pist korrigieren wollen, dann hätte er auch die anderen 
Verb.£in.» d.h. die übrigen Formen "nosase" mit der Endung 
-achu versehen.

88/21 "I simi knuty,
ęgda iz grada za stenu protivu litovskich

podsekatelej udarjachu, 
pugami že temi i ..., jako jastrebimi nosy

... (ich) izvlacachu; 
knutjanymi Se temi železnymi krjukami, 
seâs litovskich ... za rizy ich i 8 telom zachvatase, 
i temi ich iz-pod steny vytergase; 
strelbcy že, jako belye krecaty sladkij lov,

iz ručnic telesa ich klevaše 
i nikoimi obrazy litvy utekati ne dajachu.
1Wenn sie mit diesen Knuten ... über die Mauer schlu- 
gen, dann zogen sie mit den Haken die Litauer ... her- 
aus wie mit Falkenschnäbeln.
Wenn sie die Litauer an Körper und Kleidern erwischt 
und sie daran unter der Mauer hervorgezogen hatten, 
dann feuerten (pickten) die Schützen aus ihren Ge- 
wehren auf ihre Leiber, so wie die weißen Jagdfalken 
auf ihre süße Beute picken.
Und sie ließen ihnen keine Möglichkeit zu entkommen.

Wir haben hier zwei parallel aufgebaute Satzgefüge vor uns - 
es handelt 8ich nicht, wie die Konjunktionen vermuten lassen, 
um Temporal-, sondern um Konditionalsätze, und zwar vom Typus 
 Jedes Mal wenn ..., dann ..." Das zweite Satzgefüge weist יי
zwei bedingende Glieder auf - sonst ist die Parallelität 
vollkommen - der Konjunktion ist jeweils ein Instr.pl. voran- 
gestellt, beide Satzgefüge enthalten einen Vogelvergleich,
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wobei das Hacken, Picken das Tertium comparationis dar- 
stellt. Der letzte Satz kann als Schlußsentenz gelten.
Trotz der vom Autor offensichtlich ganz bewußt herausgear- 
beiteten Parallelität der Sätze versieht er die beiden Satz- 
gefüge mit verschiedenen Verbalformen: Die erste Kombination 
enthält Prädikate mit der 3.pl.ipf. auf -achu, die zweite 
Kombination hat Prädikate mit 3.sg.ipf. auf -ase. Die Schluß- 
sentenz erscheint nicht, wie erwartet, mit Aorist, sondern 
gleichsam den gesamten Komplex verklammernd, mit der 3״pl. 
ipf. auf -achu wie das erste Satzgefüge.
Hier zeigt sich ganz deutlich, daß es sich bei -ase mit 
Plural nur noch um eine stilistische Variante von -achu 
handelt.

36/9 "...: (nemcy) ne tokmo ze mnogim ... gradom ...
mnoga zia sotvorjajut i nasilujut, 

no i svjatoe mesto ... Pečerskogo monastyrja 
okolo vse obvoevasa i zagustošisa 

i mnogozelbnaja złaja monastyrju tvor.ļase.^
die Deutschen fügen nicht nur den Städten 

großen Schaden zu,
sondern haben auch das Höhlenkloster und alles drum
herum mit Krieg überzogen und verheert
und dem Kloster selbst mancherlei übles zugefügt.1

Bei dieser Satzfolge interessieren uns die letzten drei 
Verbformen - sie enthalten zweifelsfrei eine Feststellung, 
die Folge dessen, was eingangs durch die Präsens-Formen aus- 
gedrückt worden war. Die drei präteritalen Verbformen haben 
genau die gleiche Funktion, sind vollkommen gleichberechtigt; 
und dennoch finden wir im ersten Satz zwei Aor.-Formen, im 
zweiten Satz einen Ipf.-Beleg vor (daß wir in der Variante 
*tvorjachu" lesen, berührt diese Frage nicht). Ein Aorist 
"tvorisa" würde die zwei letzten Sätze reimend abschließen• 
Aber "tvoriti" ist für den Autor so eindeutig imperf., daß 
selbst seine Liebe zum Reim keine Ausnahme ermöglicht.

79) Variante: S. 124 - "tvorjachu".
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Die Präge, warum der Autor anstelle des "tvorjase" oder 
"tvorjachu" nicht die sonst benutzte Aorist-Vertretung:

0̂"sotvori/-san gebraucht, muß allerdings unbeantwortet blei- 
ben•

Auf diese Weise könnten wir sämtliche Belegstellen von 
-ase mit Plural vorführen und interpretieren - von den 51 
entsprechenden Formen wurden in diesem Abschnitt 21 bespro- 
chen• Weitere Beispiele werden wir auch im folgenden Ab- 
schnitt finden, wo es um die Funktion des Ipf. in unseren 
Texten geht.
Noch weitere Belege mit -ase beim Plural vorzustellen, er- 
scheint als nicht sehr sinnvoll, da sich keine neuen Ge- 
sichtspunkte mehr ergeben und wir daher stets auf bereits 
Dargelegtes verweisen müßten. So wollen wir nur zusammen- 
fassen, wie es dazu kommt, daß uns im Pleskauer Text so vie- 
le Ipf.-Formen mit einem Subjekt im Plural begegnen:
1. Die Endung -ase hat ihre Funktion, die 2.3״sg.ipf. zu be- 

zeichnen, eingebüßt. Sie ist, zumindest im Bereich der 
3*sg./pl.ipf., zur Universalendung des Ipf. geworden. 
Beide Endungen - -ase und -achu - bilden rein stilisti- 
sehe Varianten für die 3.pl*ipf.

2. Die Endung -achu bleibt auf die 3*pl*ipf• beschränkt, 
kann also nicht an die Stelle von-ase treten.

3. Satzausklänge mit verbalem Reim bzw. ähnlichklingendem 
Satzschluß sind ein charakteristischer Stilzug der Pies- 
kauer Erzählung - am häufigsten bildet der Pleskauer Au- 
tor ähnlichklingende Satzenden mit Hilfe der Endungen 
-see (Part.präs.), -(v)se (Part.prät.) und -ase - alle 
drei Endungen alternieren.

4. Die Endung -ase erfreut sich beim Pleskauer Autor sol- 
cher Beliebtheit, daß wir sie auch ohne zwingenden Grund 
an Textstellen vorfinden, wo wir einen Aorist erwarten 
würden. Der Aspektualisierung des alten Temporalsystems 
entsprechend befindet sich die Endung -ase stets an der 
imperf. Verbvariante.
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5• Die Aspektualisierung des alten Temporalsystem, insbeson- 
dere die Korrealtion "Imperfekt - imperfektiver Aspekt" 
ist so ausgeprägt, daß nicht einmal die Liebe des Pleskau- 
er Autors zum verbalen Reim den Aorist eines Verbs ermög- 
licht, das als eindeutig imperf• empfunden wird - z.B. 
"tvoriti", "veleti" u.a.

1.2.3 Zusammenfassung: -ase beim Plural

In der K-pler Erzählung fanden wir 11 Beispiele für -ase 
beim Plural. Es handelte sich dabei um Verschreibungen, die
- vielleicht Kopisten zuzuschreiben - an sich gar nicht ins 
Gewicht fallen. Fehlende Kongruenz des Numerus ist zwar 
in der K-pler Erzählung auch beim Aorist zu beobachten, al- 
lerdings nur in drei-vier Fällen. Betrachten wir den Pies- 
kauer Text bezüglich der -ase-Endungen beim Plural, erken- 
nen wir, daß sich in der K-pler Erzählung mit jenen 11 Bele- 
gen eine Entwicklung andeutete, die zwar in der Pleskauer 
Erzählung noch längst nicht abgeschlossen, aber doch deut- 
lieh sichtbar ist: Die alten Tempora werden noch gern aus 
stilistischen Gründen benutzt, aber die Formen der einzel- 
nen Personen und der Numeri geraten zunehmend in Vergessen- 
heit - es kommt zu Verwechselungen. Schließlich beginnt eine 
bestimmte Form - beim Ipf• z.B. -ase - zur Universalendung 
für ein bestimmtes Tempus zu werden, so daß diese universale 
Tempus-Endung in Verbindung mit dem dazugehörigen Aspekt 
zur Bezeichnung für das Präteritum - entweder eines imperf. 
oder eines perf. Verbs - wurde, ein Zustand, den (mit Unter- 
Scheidung der Numeri und der Genera) das 1-Part. als allei- 
nige Präteritalform symbolisiert.
Am Pleskauer Text konnten wir beobachten, wie eine bestimmte 
Ipf.-Endung sich bereits weitgehend als Universalendung des 
Ipf. durchgesetzt hat.
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Bisher haben wir Ipf.-Belege vorgestellt, die entweder den 
aspektuellen Normen, wie sie sich im 15• und 16. Jh. schon 
weitestgehend stabilisiert hatten, nicht entsprachen, oder 
die im Numerus keine Kongruenz zum Subjekt des Satzes auf- 
wiesen.
Im folgenden werdenjwir Beispiele für korrekten ־ ״ normalen"־ 
Gebrauch der Ipf.-Kategorie vorführen. Dabei wollen wir 
weiterhin Gelegenheit nehmen, auf stilistische und sonsti- 
ge Eigenheiten der Texte hinzuweisen.
Eine Beschreibung der Punktionen des Ipf. speziell für die
zweite Hälfte des 16. Jh.s gibt Nikiforov in seiner Mono-
graphie über das Verb im russischen Schrifttum eben jenes

80Zeitraums. Die wesentlich eingehenderen Untersuchungen
Ѳ1van Schoonevelds zu den finiten Präteritalformen im Alt- 

russ. lassen sich im Grunde auf Nikiforovs Punktionsbeschrei- 
bung des Ipf. zurückführen, da diese nicht allein für die 
zweite Hälfte des 16. Jh.s gilt.
Nach Nikiforov drückt das Ipf. aus:
1. eine sich gewohnheitsmäßig oder anderweitig in der Ver- 

gangenheit wiederholende Handlung (bzw. Geschehen) - 
"dejstvija ili javlenija, obycno ill neodnokratno sover- 
savsiesja." (Hervorhbg. - Nikiforov) - dies sei die wich- 
tigste Punktion des Ipf.

2. einen ununterbrochenen Prozess, Vorgang, der sich in der 
Vergangenheit vollzogen hat - "nepreryvnyj process v 
proslom1*; dieser kann sich aus vielen einzelnen Handlun- 
gen zusammensetzen•

3. eine durative Handlung in der Vergangenheit, deren Ab-

־ 353 ־

Î2_Fu^t ion_des_lmgerf ekt s_in_unseren_Textenו . 3 5

80) Nikiforov. Glagol, S. 144 46 ־, wo auch die nachfolgen- 
den Definitionen zu finden sind.

81) C. H. van Sohooneveld: A Semantic Analysis of the Old 
Russian Finite Preterite System. 1s-Gravenhage 1959• 
(weiter zitiert: van Schooneveld, A Semantic Analysis). 
S. 34 - 58.
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Schluß oder Begrenzung nicht genannt sind - "dlitel'noe 
v prošlom dejstvie bez ukazanija na ego granicu" (bei 
Nikiforov ist alles hervorgehoben).

4. eine Handlung (Vorgang), die in der Vergangenheit parai- 
lei/gleichzeitig einer anderen, ebenfalls präterital 
durch ein imperf. Verb bezeichneten Handlung verlaufen 
ist - "dejstvie, soversavseesja v proslom parallel1no 
(odnovremennc) s drugim dejstviem (javleniem), vyrazen- 
nym imperfektom, ili aoristom, ili deepricastiem pro- 
sedšego vremeni nesoversennogo vidan (Hervorhebg. ־ Niki- 
forov).

5• Das Ipf. kann auch Bedeutung eines Aorist erlangen -
 -pros ״Imperfekt ... mog prosto otnosit' dejstvie v glub״1
logo, t.e. imet* aoristnoe znacenie." (Hervorhebg. - 
Nikiforov).

Hierher könnte man auch noch van Schoonevelds Hinweis stel-
o plen, daß das Ipf. zur Schilderung des Hintergrundes ver- 

wendet wird, vor dem sich die (aoristisch ausgedrückte) ak- 
tuelle Handlung abspielt.

QTDas Imperfekt zum Ausdruck distributiver Handlungen ist 
nicht nur auf Nikiforovs Definitionen 1. und 2. beschränkt, 
sondern kann auch zu den anderen drei Definitionen hinzu- 
treten, so daß bei einem Subjekt im Plural in einer durch Ipf. 
ausgedrückten Handlung/Vorgang stets die distributive Funk- 
tion - neben einer der von 1. bis 5. genannten - mitschwingt.
Auf das Ipf. im abhängigen Satz gehen wir nicht gesondert 
ein - es kommt so selten vor. Es drückt in dieser Position 
entweder Gleichzeitigkeit oder Vorzeitigkeit aus. Wenn sol- 
che Fälle auftreten, weisen wir darauf hin. Uber die Bedeu- 
tung der Vorzeitigkeit des Ipf. im abhängigen Satz - s.u.
5. 51̂  (Plusquamperfekt).

82) van Schooneyeld. A Semantic Analysis, S. 55: "general 
'framing1 situation".

83) Boretzky, Teapusgebrauch, S. 44.
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Als Gliederungsprinzip wollen wir die Nikiforov'sehe Auftei- 
lung nicht übernehmen, denn die Definitionen 2. und 3. sind 
in der Praxis schwer zu scheiden. Definition 4. ist eher 
formaler Natur und kann zusätzlich zu den Definitionen 1.,
2. und 3• (womöglich auch 5.) hinzutreten• Was den Ersatz 
des Aor. durch Ipf.-Formen anbelangt, so ist Nikiforovs Er- 
klärung zu vage, als daß man damit operieren könnte ('das 
Ipf, ... kann eine Handlung in die Tiefe der Vergangenheit 
übertragen'). Wir wollen lieber bei unserer bisher geübten 
Praxis bleiben und von Fall zu Fall auf eine mögliche Aor.- 
Bedeutung, ausgedrückt durch Ipf., hinweisen. Die Beurtei- 
lung solcher Fälle ist notwendig subjektiv - genauso sub- 
jektiv, wie ein Autor die Tempora verwendete: das Ipf. z.B. 
zur aktuellen, das Geschehen, die Handlung als solche in den 
Vordergrund stellenden Schilderung; den Aor. eher zum refe- 
rierenden Bericht, zur Feststellung.

Unser Gliederung9schema ist einfacher und entspricht voll- 
auf unserer Intention, das korrekt gebildete und richtig 
gebrauchte Ipf., wie es uns in der älteren Literatur allent- 
halben begegnet, an einigen Textauszügen zu demonstrieren.
Wir unterscheiden zwischen Ipf.
1• als Ausdruck eines Zustandes,
2. H " einer durativen Handlung,
3. ” 11 einer iterativen oder sich anderweitig wie-

derholenden Handlung.
Diese einfache Gliederung garantiert uns eine gewisse Flexi- 
bilität und erlaubt uns, auch größere Textauszüge vorzustel- 
len, an denen wir mehr beobachten können, als an kleinen 
Satzfetzen, die nur eine ganz spezielle Bedeutung demonstrie- 
ren. Zwischen den ersten beiden Kategorien gibt es Über- 
schneidungen, auch herrscht nicht immer Einhelligkeit dar- 
über, was als Zustandsverb zu bezeichnen sei ־ da wir die 
Gliederung aber nur als ein lockeres Ordnungsprinzip brau- 
chen, messen wir solchen Einwänden kein Gewicht bei. Im Zwei- 
felsfalle haben wir Verben mit Aor.-Formen nicht den Zustands- 
verben, sondern den Durativa zugeordnet•

- 355 -
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1.3.1 Das Imperfekt als Ausdruck eines Zustandes
1.3.1.1 K-pel: Das Imperfekt als Ausdruck eines Zustandes

66/25 "Tako ubo sovetujusce, mnozi na to yklaniachusja,
nade jachubosja na cesarja, zane védj achu  ̂chrabrosti 
i silu ego, ... "
,Während sie so berieten, neigten viele dem Standpunkt 
des Kaisers (= na to) zu. Ihre Hoffnung lag auf dem 
Kaiser, weil sie seine Tapferkeit und Kraft kannten.1

Die beiden Zustandsverben - eines im unabhängigen, eines im 
abhängigen Satz - stehen im Verhältnis der Gleichzeitigkeit, 
"uklanjachubosja" hat nicht (oder nur zum geringen Teil) die 
Form des Ipf., weil es viele Leute sind, die zu einer Mei- 
nung neigen, sondern weil der Prozeß der Meinungsbildung, des 
zu einem Standpunkt Tendierens ein allmählicher ist, der 
durch das Part.präs. "sovetujusce" seinen Ausdruck findet - 
,während, indem sie berieten ...1.

73/11 "I gochvaljachu cesarja i tako necii gkazasa, jako
i sam сезагь v serdcem svoem voznesesja, no i otsest- 
vie pogan с a j ас hu, ne vedachu bo bozie izvolenie."
,Und sie rühmten den Kaiser, und einige sagten (dann), 
daß der Kaiser selbst (= auf das Lob hin) ein wenig 
von Stolz ergriffen wurde in seinem Herzen• Sie er- 
hofften den Abzug der Heiden, aber niemand kennt die 
Wege/die Absicht Gottes.1

Die beiden Zustandsverben stehen antithetisch, daher gleich- 
berechtigt nebeneinander. - "pochvaljachu" ist als Situations- 
Schilderung - Hintergrund - aufzufassen, in die die Hauptaus- 
sage "skazaša" hineingestellt ist. Schon diese Interpretation 
der Formen als Neben- und Haupthandlung erklärt hinreichend 
die verschiedenen Tempora. Es kommt hinzu, daß "skazati" im 
K-pler Text nie im Ipf. anzutreffen ist (im Gegensatz zum 
Pleskauer Text, wo die Aussage vieler gelegentlich imperfek-

84) "vedjachu" < "védeti"! JJvedachu" < *vedati" - letzteres 
ersetzt allmählich "vedeti", ein semantischer oder son- 
stiger Unterschied zwischen beiden ist nicht festzustel- 
len; beide sind zwei Mal verneint. - Im Pleskauer Text 
treffen wir "védeti" nicht mehr an. Formen wie "vedjachu" 
gehören dort su "vecti".
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tisch ausgedrückt wird - s.o., S. 326, zu "skazachu"). Für 
den K-pler Autor steht offensichtlich die konkrete Aussage 
,Der Kaiser wurde sogar ein wenig stolz in seinem Herzen' 
im Vordergrund, nicht aber die Anzahl Menschen ("necii"), 
die diesen Ausspruch tut. Gerade an diesem Nebeneinander von 
Ipf. und Aor. wird deutlich, daß "skazati" im Empfinden des 
K-pler Autors bereits fest im perf. Aspekt verhaftet ist.
Бег zweite Aor. in diesem Satz "voznesesja" bringt in fein- 
sinniger Weise zum Ausdruck, daß es sich hier nur um eine 
augenblickliche Aufwallung handelt, bedingt durch das Lob, 
das die Bürger ihm wegen seiner Tapferkeit zollen. Ein Ipf. 
an dieser Stelle (z.B. "voznosasesja") müßte so gedeutet 
werden, daß hier beinahe ein Zustand des Stolzseins einsetz- 
te - das aber würde aber der Darstellung des Kaisers, der 
Konzeption der Erzählung widersprechen.

74/24 "..., i (Magúmét) vozbjarivsja poide 8am svoimi vraty 
i so vsemi silami, a na cesarja 22Y®łe navaditi pušķi 
i pišcali, bojase bo 8ja ego, da ne izydet ..."
'..., und voller Zorn zog Mehmed mit seinen Würdenträ- 
gern los, und er gab Befehl, auf den Kaiser Geschütze 
und Feldschlangen zu richten, fürchtete er doch, der 
Kaiser könnte die Stadt verlassen ...'

Gegenüber den beiden aoristisch ausgedrückten Handlungen 
kommt die Zuständlichkeit von "bojati sja" besonders klar 
zum Ausdruck.

77/16 bezzakonnyj Magúmét sede na prestole carstvija
blagodarnejša sušca vsech iže pod solncem i izoblada- 
še vladejušcich dvetna casti vselennyja i odole ..."
'..., und ... Mehmed bestieg den edelsten Thron unter 
der Sonne, herrschte über die, die Herr sind über bei- 
de Teile der Welt, und er besiegte ...'

"izobladati" kommt in seiner Bedeutung einem Zustandsverb 
sehr nahe. Wie im vorigen Beispiel tritt der Gegensatz zwi- 
sehen 'herrschen1 einerseits und 'sich setzen, besteigen* 
sowie 'Sieg erringen* deutlich hervor.

- 357 ־

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



1.3.1.2 Pleskau: Bas Imperfekt als Ausdruck eines Zustandes

56/26 "РгіЬІігепье že svoe do Pskova uvidevše,
jako ne sytyj ad propas(t)nyja svoja celjusti raskidasê  
i ottole Pskova poglatiti chotjaše.
Spesne že i radostne ko Pskovu# jako iz velikich 
pešcer ljutyj velikij zmij letjase, 
strasilisca ze svoif jako iskry ogneny

i dym temen na Pskov metase; 
ne doletev, vo utrobe u sobja togo Pskova

slyeati skazovase.
Aspidy že 8voi i .••когоіь, blevaniem

nasytiti çhvaljasesja.
I tako vse, jako zmej, na krylech na Pskov letjaše 
i sego gordelivstvom svoim,

jako krilami, povaliti chotjaset •
zmeinyrai svoimi jazykami vsja živušcaja

vo grade, jako żalami, umoriti mnjašesja.״
Die Übersetzung dieses Abschnitts findet sich auf S. 
227, wo diese Stelle im Rahmen der Behandlung der bild- 
sprachlichen Elemente bereits zitiert wurde.

Zwar ist zu fragen, ob "letjaee" hier als Zustandsverb auf- 
zufassen sei oder nicht eher als ein aktives Fliegen (Dura- 
tivum), dafür erübrigt sich diese Frage bei "chotjaše" und 
bei "mnjašesja". Es handelt sich hier um jene Stelle, wo 
der Zug Stephan Bathorys gegen Pleskau in den Mittelpunkt 
der Erzählung tritt. Der Autor begnügt sich an dieser Stelle 
nicht damit, die wesentlichen bildsprachlichen Elemente, die 
uns in der Pleskauer Erzählung begegnen, konzentriert vorzu- 
stellen, sondern er versieht den gesaunten Abschnitt auch mit 
(verbalem) Endreim. Die Durativa und die Zustandsverben domi- 
nieren den Absatz; die allein auf die Vorgänge gerichtete 
Schilderung ohne jegliche zeitliche Dimension rechtfertigt 
das Imperfekt der Durativa. Die Formen "skazovaše" und "chva- 
ljasesja" wären auch als Aorist denkbar, doch wählte der Au- 
tor um des Reimes willen das suffigierte Imperfektivum, das 
ihm die Bildung des Ipf• ermöglichte.
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50/21 **örez sego velikogo grada ... rece tekuščej,8  ̂
ekroze kamennye steny, po rece že toj vo grade 
mnogopotrebnyja vešci sto jachu.**
*Durch diese große Stadt fließt - mitten durch die 
steinernen Mauern - ein Fluß, und an diesem Fluß ent- 
lang lagern überaus wertvolle (= brauchbare) Waren.1

"stojachu" erscheint im Pleskauer Text neun Mal, als Part, 
praes. und als Praes. ("stojašče"; "stojat") insgesamt acht 
Mal. Die Textstelle ist einem Brief entnommen, den der polni- 
sehe König an seine Würdenträger schreibt und in dem er Pies- 
kau in den verlockendsten Farben schildert, um diese für den 
geplanten Feldzug nach Pleskau zu gewinnen. In solchem Zusam- 
menhang würde man statt "stojachu" Präsens "stojat" erwarten, 
doch steht jene Form in offensichtlicher Anlehnung an die vor- 
hergehenden Verbalformen "skazyvachu" und "povedachu".

87/22 1*Podle to ja že drevjanaja stena, ukreplenija radi,
u kamennyja poddelana, - siju ognem zažešči chotjachu.
V te pory iz-za Velikija reki, iz narjadu, vo grade и 
togo mesta stojascich, streljati umjslisa i sim grad 
воѵегвеппе vzjati cajachu.״
*Zur zusätzlichen Befestigung war entlang der steiner- 
nen Mauer noch eine hölzerne errichtet - diese wollten 
sie anzünden. Gleichzeitig (d.h. wenn diese PalIīSS3ē~ 
brannte) wollten sie hinter dem Großen Fluß hervor 
diese SteIIi”B£ichießen, um die zu treffen, die sich 
dort versammeln würden. Auf diese Weise hofften sie, 
die Stadt endgültig zu erobern.*

85aWir haben hier drei fast synonyme halbkopulahafte J Verbfor- 
men vor uns **chot jachu** f "umyelisa", "cajachu" - jeweils mit 
Inf. Obgleich also alle drei Verben fast genau das gleiche 
bedeuten - ,etwas wollen, etwas planen, etwas hoffen* - und 
obgleich sie alle koordiniert sind, konstatieren wir neben 
den adäquaten Ipf .-Formen einen Aorist "umyslisa". Ев scheint 
mir bezeichnend zu sein, daß wir Verben im gleichen Kontext

1050711

־ 359 ־

85) Dies ist einer der wenigen Dat.abe. femin. in unseren 
Texten (man beachte: pronominales ParTTpraes.)

85a) Vgl. R. Rfižičkas Das syntaktische System der altslavischen 
Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen. Berlin 
196З״ S. 168 f.: dort ist vom "potentiellen halbkopulativen 
Charakter** dieser Verben die Rede.
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in absolut identischer Punktion - jedoch in unterschiedlichem
Tempus (damit verbunden: unterschiedlichem Aspekt) antreffen; es
bezeugt, daß am Ende des 16• Jh.s das alte Tempussystem
trotz der Stütze durch das Aspektsystem (Imperfekt - imper-
fektives Verb, Aorist - perfektives Verb) selbst von profes-06sionellen Schreibern jiicht mehr beherrscht wird. Solche 
Fälle beweisen beträchtliche Unsicherheit in der Handhabung 
der alten Formen.
Auf ein Beispiel für die für den Pleskauer Text so charakte- 
ristischen pleonastischen Wendungen sei nur am Rande hinge- 
wiesen: "siju ognem zažesci chotjachu" - 1diese wollten sie 
mit Feuer entzünden1.

87/33 "Litva že vsja sija ot ponužajušcich i
nevoleju tērpjachu,

i vsprotivne stojachu, 
i krepkonaporne stenu podsekajusce.
1Die Litauer erduldeten dies alles ... gezwungenerma- 
ßen/ungern, hielten aber wacker stand und hackten un- 
gemein kraftvoll unter der Mauer (weiter).1

Die Ipf.-Formen der Zustandsverben bezeichnen den Hinter- 
grund zu dem vorher Gesagten - zuvor wurde berichtet, was 
die Pleskauer versucht hatten, um die Litauer, die die Stadt- 
mauer von unten aufhackten, zu vertreiben - obiger Satz ist 
die resignierende Schlußbemerkung *Die Litauer aber ••• hiel- 
ten wacker stand ...' Das Part.praes. ersetzt hier ebenfalls 
ein Ipf. (iterative Handlung).

־ 360 ־

86) Die Variante: S. 158 ־ hat statt Jchotjachu" "chot ja", 
also Part.präs., "umyslisa" und "cajachu" finden wir 
auch dort.
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1.3.2 Das Imperfekt als Ausdruck durativer Handlungen 
1• 3*2.1 К-pel: Das Imperfekt als Ausdruck

durativer Handlungen

58/41 "... i množestvo zen i detej chožachu po cerkvam 
božiim i molbby i molenija dejušce, ..."
!... und viele Frauen und Kinder zogen von Kirche zu 
Kirche und beteten und baten, . ..*

"chožachu" verweist, neben seiner Bedeutung als durative 
Handlung, auf die Vielzahl derer, die diese Handlung begeht 
(distributive Funktion); auch für das an sich ziellose 'von 
Kirche zu Kirche Ziehen* ("chožachu po cerkvam"), also ein 
nichtdeterminiertes Gehen, ist das Ipf. das angemessene 
Tempus.

59/24 "Turki ze po vsja mesta bb.jachus.ja bez opocivanija
denb i noscb premenjajuščesja, ..., poneže ugotovlja- 
chusja к pristupu, i tako tvorjachu otboi do 13 dne."
,Die Türken kämpften ununterbrochen Tag und Nacht, in- 
dem sie sich ablösten, (um die Griechen zu schwächen), 
denn sie bereiteten sich auf den Angriff vor - (die 
Griechen aber) schlugen sie zurück/leisteten Wider- 
stand bis zum 13• Tage.1

Es ist hier von den kleineren Scharmützeln die Rede, die den 
Großangriffen auf K־pel vorangingen und die die Griechen ent- 
nerven und schwächen sollten. Die Angabe ,bis zum 13. Tag* 
hebt die lange Dauer der genannten Handlungen hervor, gibt 
aber gleichzeitig die Begrenzung der durativen Handlung an. 
Es stünde dem Autor gerade im Hinblick auf den Endpunkt der 
Handlungen frei, diese aoristisch auszudrücken. In Verbin- 
dung mit dem Ipf. gewinnt der 13. Tag aber nioht den Charak- 
ter des Endpunkts einer x-beliebigen Handlungen, sondern 
zeigt an, wie lange die Griechen diesen Kleinkrieg pausenlos 
ertragen mußten.
"ugotovljachusja" signalisiert, daß diese 13־tägigen unun- 
tefbrochenen Scharmützel Teil der Vorbereitungen zu den 
Sturmangriffen waren. Die Handlungen im unabhängigen Satz 
"Ььjachusja", dann "tvorjachu" verlaufen parallel der Hand- 
lung im Nebensatz "ugotovljachusja".
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67/5 ,1•••î dostigsu ze cesarju ѵорі.іаэе na svoich, икгер- 
ljaja ich, i, vozrykav jako lev, nagade na turky ..."
-als der Kaiser angekommen war, redete er schrei ;•••״
end auf die Griechen ein und stärkte sie auf diese
Weise• (Dann aber) schrie er auf wie ein Löwe und 
warf sich auf die Türken . ••"

In diesem Beispielsatz wird der Gebrauch der Tempora und 
Partizipien geradezu schulbuchmäßig-korrekt demonstriert. 
Unter dem "vopijaše" hat man sich ermunternde, ermutigende 
Worte ־ jedenfalls viele Worte - vorzustellen, denn die 
Griechen wurden durch sie gestärkt und gefestigt. Das Schrei- 
en ist durch das Kampfgetümmel bedingt. Scharf abgesetzt 
der Aor. des Momentanverbs: "napade". Bevor er sich in den 
Kampf stürzt, bricht der Kaiser in ein löwenähnliches Gebrüll 
aus (kein einzelner Kriegsschrei "vozryknuv"), das mit dem 
Augenblick endet, da der Kaiser sich auf den Gegner wirft.

74/22 ,,Magmet ze okajannyj, slysav vostocnago begilar-beja 
ubijetvo, plakase mnogo: ljubjase bo ego, mužestva 
radi ego i razuma, ...”
1Mehmed, der Verruchte aber, als er vom Tod des Begier- 
Beg des Ostens erfahren hatte, weinte bitterlich - 
denn er hatte ihn wegen seiner Tapferkeit und seiner 
Klugheit sehr geliebt, • ..'
/denn er liebte ihn wegen seiner ...*

"plakase" entspricht als Tempus genau dem erläuternden "mno- 
go" - es handelt sich offenbar um ein langanhaltendes und 
sicher auch oft wiederholtes Weinen, "ljubjaše" wird vom 
K-pler Autor anscheinend zuständlich aufgefaßt - ein Zustand, 
der durch den Tod nicht beendet wird; oder der Autor meint 
diesen Zustand, der bis zum Moment des Todes zwischen Mehmed 
und dem Begler-Beg« seinem Berater und Heerführer, geherrscht 
hatte. Immer wieder fällt auf, wie gekonnt und feinfühlig 
der K-pler Autor das Instrumentarium der alten Tempora zu 
benutzen versteht•
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1.3.2.2 Pleskau: Das Imperfekt als Ausdruck
durativer Handlungen

57/27 muzeskij pol i zenskij, ot mala i do velika,
... neprestanno v serdcych svoich boga mol.1 ase, 
i smirennomudrostiju umudrjašesja.
Ne vysoko mysljase,
niže gordelive v serdcych svoich voznosasesja, 
niže na cto nadejatisja chvaljasesja, "... :0no tokmo vsem vkupe serdca i usta £lagolachuך
*... (alle) baten Gott unaufhörlich von ganzem Herzen,
und übten sich in weiser Bescheidenheit,
keine hochmütigen Gedanken hegten sie,
kein Stolz nistete sich in ihren Herzen ein,
keinerlei Hoffnung, worauf auch immer, rühmten sie sich,
sondern sprachen I=beteten) lediglich alle mit Herz
und Lippen: ...1

Das Subjekt zu all diesen Ipf.-Formen auf ־(j)ase steht im 
Plural. Nur die letzte Zeile zeigt den korrekten Numerus. 
Geradezu wie eine Reportage gibt der Autor hier seinen Be- 
rieht - viele einzelne Impressionen werden lose zusammenge- 
tragen und fügen sich zu einem großen Bild: wichtig ist, was 
geschieht, die Handlungen stehen in ihrer Zeitlichkeit, ih- 
rer Ausdehnung vor uns.
Verwunderlich ist die korrekte Plural-Form "glagolachu" am 
Schluß des Komplexes. Auch an anderen Stellen verwendet der 
Pleskauer Autor am Schluß einer solchen reimenden Satzreihe
- wie eine Antiklimax - eine nichtreimende Verbform.
In "voznošašes ja11 haben wir das Gegenstück zu ”vozneses ja", 
wie es un8 oben, S. 356» begegnet war. Dort hatten wir sinn- 
gemäß übersetzt: 'für einen Augenblick wurde er etwas stolz1, 
hier aber müßten wir wörtlich übersetzen *und Überheblich- 
keit breitete sich in ihren Herzen nicht aus1.
Typisch sind wieder die pleonastischen Wendungen "smirenno- 
mudrostiju umudrjašesja" und "gordelive ... voznosasesja"
- 1stolz wurden sie überheblich1. Die anaphorischen Anfänge

87) Variante: S. 139 - dort ebenfalls: "glagolachu"
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der letzten vier Zeilen mit antithetischem Schluß bezeu- 
gen, daß der Pleskauer Autor seinen Text über weite Strek- 
ken hinweg ganz bewußt stilistisch ausgestaltet hat.

51/24 "A jaze £isal_esi о grade tom, Jave toliko že i vo 
vsech nasich stranach o grade tom velikom Pskove i

»

bogatestve ego slava nosases.ja. A Jaze 0 cetvero-
kamennych ogradnych stenach grada togo kreposti

88йpisase, i my yedaeye.
(Aus dem Antwortbrief der polnischen und litauischen 
Würdenträger an den König:)
1Und was du über diese große Stadt geschrieben hast, 
ist in unseren Ländern längst bekannt, und auch der 
Ruhm ihres Reichtums zog (zieht) immer weitere Krei- 
8e. Und auch das ist uns bekannt, was du über die 
vierfachen steinernen Mauern dieser Festung geschrie- 
ben hast.1

Die allmähliche Verbreitung von Pleskaus Ruhm findet in 
"nošašesja" den entsprechenden Ausdruck.
Für uns І81 von Interesse die Form 1*pisai esi" einerseits 
und "pisase" andererseits. Zweifelsfrei haben sie beide 
genau die gleiche Bedeutung 1was du geschrieben hast, ist 
bekannt/wissen wir1. Die Vermutung, daß die Variante mit 
periphrastischem Perfekt das Ipf. ersetzen soll, kann nicht 
zutreffen, da diese Ipf.-Form hier offensichtlich falsch 
ist. Denn die Tätigkeit des Schreibens (des Königs) kann 
nicht anders als abgeschlossen verstanden werden, da Ja die 
Antwort, in der wir jene fragwürdige Form vorfinden, der be- 
ste Beweis für den Abschluß der Schreibhandlung des Königs 
ist. - 11pisai esi” beschreibt die Situation besser, doch 
scheint mir, auch diese Form steht für eine andere: für die
2.sg.aor. "pisa**. Diese wurde ja gern durch die 1-Periphra- 
se ersetzt, weil 2. und 3.sg.aor. nicht zu unterscheiden

88) Der Pleskauer Autor liebt es, in Briefen usw. Dualformen 
zu verwenden. Diese sollen wohl dem Schreiben exklusiven 
Charakter verleihen, denn eine Veranlassung für diesen 
Dual (hier und anderswo) ist nicht zu erkennen - er hat 
also rein stilistische Funktion. Vgl.: 51/22 "soveta 
evoego ne otricaeveeja" (gleicher Brief); vgl. ferner 
die hybriden¥F0rmen¥83/12 "este к nam çisaste" (Brief), 
50/12 "da ašce choščete vkupe sovescavsesja" (Brief).
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waren. Offensichtlich empfand der Pleskauer Autor ”pisa- 
ti” so stark als imperf., daß er hiervon intuitiv keinen 

! Aorist bilden konnte. Daß wir hier im engsten Kontext zwei 
j so verschiedene verbale Kategorien zum Ausdruck des glei- 

chen Tatbestandes, ja sogar beim gleichen Verb, vorfinden, 
zeugt abermals von der Nivellierung der verbalen Kategorien, 
der Austauschbarkeit (bis zum gewissen Grade) der einzelnen 
präteritalen Tempora ־ wichtig ist nur, daß Tempus und 
Aspekt übereinstimmen (vor allem: Imperfekt - imperf. Verb). 
Vgl. auch folgende Wendung:
83/12 "... о tvoim glupym pervosovetnikom,I » 90I o nich ze este к nam pisaste.״

*... über deine törichten Ratgeber, 
von denen ihr uns geschrieben habt.*

”pisati11 begegnet hier wieder in der gleichen Punktion, in 
der gleichen Bedeutung wie die beiden bereits zitierten Be- 
lege von "pisati". Wieder handelt es sich um einen Brief, 
wieder bezieht sich "este pisaste" auf einen Brief, den man 
beantwortet. Zwar verwendet der Autor nun den Aorist "pi- 
saste”, doch scheint er sich seiner Sache nicht sicher zu 
sein. Jedenfalls versieht er den Aorist noch mit der Kopula 
”este", wie er das bei der 1-Periphrase tun würde. Natür- 

I lieh kommt eine solche hybride Form auch seinem Wunsch ent- 
gegen, in Briefen hochtrabende Formen zu verwenden (s.o.,I Anm. 88).

I 58/20 "Gosudarevy že bojare i voevody svoja 
I dela bezprestanno tvorjase t
I narjadu mesta tvorjase

i narjad rostavljaśe, ...”
I ״...sie waren in Erfüllung ihrer Pflicht ständig im
[ Einsatz, schufen Raum zur Aufstellung der Geschütze
t und verteilten sie ...*

050711№
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89) Nikiforov. Glagol, S. 156 - Die 2.8g. der Perf•-Periphra- 
8e aiente im 16. Jh. innerhalb aller Gattungen als Ersatz 
für die 2.8g.ipf. und die 2.8g.aor. (wörtliche Rede).

90) Variante: S. 155 ־ dort ebenfalls: "este к nam pisaste".
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Die Durativität der bezeichneten Handlungen wird durch "bez- 
prestanno" unterstrichen. Trotz des Plural stehen alle Ipf.- 
Formen in der 2./3.sg.ipf. Durch Endstellung des Verbs ergibt 
sich verbaler Reim; auffällig ist gerade an dieser Stelle die 
redundante Ausdruckweise des Pleskauer Autors - zumindest die 
beiden letzten syntaktischen Einheiten könnten zusammengefaßt 
werden.

48/20 "(knjazb Ivan Petrovic Sujskoj) ...
s tovaryscy о ukreplenii grada vsjako dšcanie pokazo״ 
vase i neprestanno okolo grado obiežžaja, i povelevaše 
utverzati vsjakimi krepostbmi steny grada."
,Fürst šujskij und die anderen Bojaren unternahmen alle 
nur erdenklichen Anstrengungen^1 ritten ohne Unterbre- 
chung um die Stadt herumf^ und (immer wieder) befahlen 
sie, die Mauern der Stadt auf jede mögliche Weise zu 
befestigen.*

"neprestanno okolo grado obbežžaja" ist ein konkretes Bei- 
spiel für die vorherige allgemeine Formulierung "vsjako 
dšcanie pokazovaše"; insofern bezieht sich "neprestanno" 
auch auf "pokazovaše". Signalisiert das Adverb bereits die 
zeitliche Ausdehnung der Handlung, so wird diese noch durch 
die suffigierte Verbform "pokazovaše" nebst Ipf. unterstri- 
chen. Suffigierung in Verbindung mit Ipf. begegnet auch in 
"povelevaše", doch ist hier, wegen der Grundbedeutung 
,einen Befehl erteilen* Iterativität anzusetzen (,befahlen 
immer wieder, andauernd*).
Ob hier korrekter Gebrauch der Verbform -ase bezüglich des 
Numerus vorliegt oder aber das Subjekt als Plural aufzufas- 
sen ist, kann nicht entschieden werden, da sich in unseren 
Texten bei einer Aufzählung vom Typus "knjazb Sujskoj 8 
voevodami i a tovaryScy" noch keine klare Tendenz hinsicht- 
lieh des Numerus des Prädikats herauegebildet hat.

91) Ich versuchte, "vsjako dščanie pokazovaše" adäquat zu 
übersetzen. Für hohen Stil typische Umschreibung für 
"tšcašesja" - vgl. Nikiforov, Glagol, S. 108 ff.

92) "okolo grado" (Verschreibung, eonst "okolo + Gen., vgl. 
Variante: S. 132. "okolo" ־ ,um herum1: Srezn. II 645).

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



1.3-3 Das Imperfekt als Ausdruck sich wiederholender 
Handlungen

Q4Nikiforov stellte fest, daß in den erzählenden Genres, 
insbesondere Stoffen mit historischem Hintergrund, Ipf.- 
Formen in den meisten aller Fälle sich wiederholende Hand- 
lungen ausdrücken. In unseren Texten - Kriegserzählungen - 
muß naturgemäß der Anteil Wiederholung bezeichnender Ipf•- 
Formen besonders hoch sein, da die für den Kampf charakte- 
ristischen Tätigkeiten erst durch die Wiederholung ihre 
kriegsspezifische Effektivität gewinnen: hauen, schlagen, 
schießen, feuern, schreien (= viele Schreie ausstoßen) usw.

Hinzu kommt, daß all diese Tätigkeiten von einer großen 
Menschenzahl ausgeübt werden, so daß neben der Iterativität 
der einzelnen Handlung überhaupt jede Handlung als von vie- 
len Kriegern für sich vollzogen, also in viele Einzelvorgän- 
ge aufgegliedert gesehen werden kann, was durch Ipf. ausge- 
drückt wird (s.o., S. 354): distributive Funktion.
Wir verzichten hier darauf, die einzelnen Formen der wie- 
derholten Handlungen getrennt zu demonstrieren: Iterativi- 
tat - z.B. schlagen, klopfen; gewohnheitsmäßig wiederholte 
Handlungen - er pflegte zu beten; gelegentliche Wiederholun- 
gen ־ im Kampfe Schreie ausstoßen usw. In der Praxis lassen 
sich solche feinen Untergliederungen wegen der nicht immer 
scharfen Grenzen, vor allem bei unseren Kriegserzählungen, 
nur mit geringem Erfolg anwenden.

pel: Das Imperfekt als Ausdruck־K ״31•1.3
sich wiederholender Handlungen

60/41 "Севагь ze Konstjantin posylase po morju i po suchu, 
v Amoreju к bratii svoej, i v Veneciju i v Zinoviju
о pomošci, i bratija ego ne uspesa, poneže rasprja 
velija be mežu imi i s arbanaši ratovachus.ļa, ..."

050711
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93) Nikiforov, Glagol, S. 143
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'Der Kaiser schickte zu Wasser und zu Lande um Hilfe 
nach Morea (= die Peloponnes), nach Venedig und nach 
Genua; aber seine Brüder kamen nicht, weil sie mit- 
einander in Hader lagen und auch mit den Albanern 
(Skanderbeg!) Krieg führten, . ..״

Die dehnstufige Verbform "posylase" steht in bestem Einklang 
mit der Aufzählung der vielen Städte bzw. Länder, an die der 
Kaiser sein Hilfe-Ersuchen richtete - das *immer wieder1 
kommt in der Verbform klar zum Ausdruck. Scharf abgesetzt er- 
scheint darauf die Mitteilung "bratija ego ne uspesa" - 'sie 
kamen nicht1, es genügt, diese traurige Tatsache neutral 
durch einen Aorist festzuhalten. Die Begründung - *sie lagen 
in Streit miteinander und führten Krieg mit ...י ist weni- 
ger als Ausdruck der Wiederholung aufzufassen als vielmehr 
des Zustandes C*be**) und einer durativen Handlung ("ratova- 
chusja"). Es erübrigt sich beinahe, nochmals auf die sinn- 
reiche Verwendung der Tempora hinzuweisen.

61/10 "Zustuneja že ne tokmo svoe mesto snabdjase, no i po 
stenam grada obchožaže i ukrepljase ...ljudi, ..."
1Giustiniani sicherte/verteidigte nicht nur den ihm 
unterstellten Abschnitt, sondern inspizierte auch 
das übrige Mauersystem der Stadt und bestärkte/festig- 
te die Menschen, . ..*

Während ,*snabdjase" eine durative Handlung bezeichnet, sind 
die beiden Ip£-Belege klarer Ausdruck sich wiederholender 
Handlungen - ,er ging umher1 = Ipf. eines nichtdeterminier- 
ten Kompositums; und überall, wo er hinkam, interessierte er 
sich nicht nur für die strategischen Probleme, sondern auch 
für den psychischen Zustand der Verteidiger: er bestärkte 
sie in ihrer Verteidigungsbereitschaft.
Der Autor hätte diese Handlungen auch durch einen Aor. aus- 
drücken können (wie wir noch sehen werden, ist sogar ein Hob- 
chodisa") noch möglich. Aber die faktische Ausdrucksweise 
durch Aor. hätte dieser Textstelle ihre ganze Lebendigkeit 
genommen.
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66/11 "I jako isgystisa pusky, vnezapu nagade na nich iz
grada Paleolog stratig Singurla so mnogymi ljudbmi i 
bbjase ich krepko; vostocnyj ze flaburar Mustafa vsko- 
re najde na greky so mnogoju siloju, i secase ich su- 
rovo, i grogna ich v grad, i uže chot.ļachu stenu 
ot׳b jati ; ...״
*Und als sie die Geschütze abgefeuert hatten, warf 
sich der Paleiolog ... mit vielen Leuten auf sie und 
hieb mächtig auf sie ein. Der Flaburar des Ostens 
aber, Mustafa, stieß plötzlich mit starken Kräften 
auf die Griechen und setzte ihnen (mit Hieb- und 
Stichwaffen) furchtbar zu; und (so) drängte er sie 
in die Stadt - schon wollten sie die Mauer erstür- 
men; ... 1

"bbjase" und "secase" sind typische Vertretungen für Itera- 
tiva, insbesondere im Rahmen einer Kriegserzählung. Sie be-Одherrschen den K-pler Text förmlich; sie benennen die für 
den Nahkampf charakteristischen Handlungen: hauen, schla- 
gen (mit Hieb- und Stichwaffen), Stechen usw. - Handlungen 
also, die erst durch ihre ständige Wiederholung ihren Sinn 
im Nahkampf gewinnen, "chotjachu" bezeichnet den Zustand 
des Wollens. - Dagegen abgesetzt sind die Aoriste: "ispusti- 
8a pusky" - 1feuerten die Geschütze ab1. Wiewohl hier ein 
Inperfekt denkbar wäre (eine große Zahl von Kanonieren be- 
diente die Geschütze - distributive Handlung), setzt der 
K-pler Autor den Aorist - und zwar in der Bedeutung 1Ge- 
schütz abfeuern1 stets den Aorist; offenbar hat der Autor 
dabei den alles entscheidenden, langandauernden Vorgang 
des Zielens vor Augen, den er ale charakteristisch für dasQCAbfeuern eines Geschützes ansieht. Die beiden Aorist-

94) Im Pleskauer Text hat "biti" die Bedeutung *Geschütz ab- 
schießen״ und kommt daher nur im Aor. vor. Vgl. Anm. 95•

95) Sonstiges ,Schießen1 oder ,Werfen*, das offensichtlich 
nicht mit einem 80 sorgfältigen Zielvorgang verbunden 
ist, erscheint meiet im Jçf., vgl.: 94/13 "abie zažiga- 
chu bocku 8 smoloju i puscachu na nich" - ,und wieder 
entzündeten 8ie Fässer mit Teer und warfen sie auf die 
Türken*, d.h. ließen sie auf sie herabfallen; 67/11 ״,stre- 
ly bezcieleny puecachu na nich" - *unzählige Pfeile war- 
fen sie ihnen entgegen*, vermutlich war auch beim Werfen 
von Pfeilen nicht das Zielen so wichtig, wichtiger war 
vielleicht die Menge der geworfenen Pfeile.
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Formen "napade" und "najdę" werden noch durch Adverbien er- 
gänzt: "vnezapu", ״vskore", die den Aorist der Verben unter- 
streichen• "progna" ist "secaše" entgegengesetzt; dieser 
Aorist referiert das Ergebnis, das Resultat der imperfektisch 
ausgedrückten Handlung (,setzte ihnen mit Hieb- und Stich- 
waffen furchtbar zu - und so drängte er sie /hat er sie ge- 
drängt ...*)•

64/18 "Greki že, vyãed iz grada, pobivachu vo rvech turky, 
koi ešče živy bjachu, i, sobravše ich v mnogie kuci, 
sozigachut ich vkupe so ostavsimi turami."
*Die Griechen verließen die Stadtumwallungen und töte- 
ten jene Türken in den Gräben, die noch am Leben waren. 
Dann trugen sie diese •*. zusammen und verbrannten sie 
gemeinsamen mit den zurückgebliebenen fahrbaren An- 
griffstürmen.1

"pobivachu" und "sožigachut" führen plastisch vor Augen, daß 
es sich um ein sich ständig wiederholendes Töten, nämlich 
eines jeden, der noch lebte, handelt. Ebenso signalisiert 
"sožigachut", daß wir uns kein einzelnes großes Feuer vor- 
zustellen haben, sondern viele Haufen mit Leichen und zu- 
rückgebliebenem Kriegsgerät, die - einer nach dem anderen - 
entzündet werden• "zivy bjachu" drückt den Zustand des *noch 
am Leben Seins1 aus•

Im Zusammenhang mit den zuletzt vorgestellten Belegstellen 
der K-pler Erzählung haben wir nicht mehr darauf hingewie- 
sen, wie meisterhaft der Autor das alte Temporalsystem hand- 
habt, um uns nicht zu wiederholen. Deshalb wollen wir an 
dieser Stelle, da wir die Materialsammlung zum Imperfekt in 
der K-pler Erzählung abschließen, gerade dies noch einmal 
hervorheben•

00050711
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1.3.3.2 Pleskau: Das Imperfekt als Ausdruck
sich wiederholender Handlungen

69/18 "... i pskovici tako ze protiv ich krepko i muzest- 
venno stojachu:
ovii pod stenoju s корьі stojachu, 
strelbcy že iz pisčalej po nich streljachu, 
deti že bojarskie iz lukov strel.jachu; 
ovii na nich kameniem metachu; ..."
'... und die Pleskauer leisteten ihnen so wacker ... 
Widerstand:
es standen die einen mit Hellebarden/Lanzen unter 
der Mauer,
es schossen die Schützen aus den Feldschlangen auf sie, 
es schossen die niederen Bojaren Pfeile von ihren 
Bogen ; ,
es warfen die anderen mit Steinen auf sie; ..."י

Die Reihe der aufgezählten Handlungen wird fortgesetzt, nur 
die verbale Endung ändert sich - statt auf -(j)achu reimen

v v Q 7die Sätze im folgenden auf -jusce, also auf Part.praes. 
"stojachu" bezeichnet hier nicht nur den Zustand des Stehens, 
Widerstehens, sondern reflektiert auch die Vielzahl derer, 
die dies tut. "streljachu" und "metachu" gehören zu den Ver- 
ben, die durch die Wiederholung der ausgedrückten Handlung 
erst ihre Bedeutung erlangen, vielleicht nicht im eigentli- 
chen Sinn Iterativa, jedenfalls aber im Kontext einer Kriegs- 
erzählung. - Auch diese Textstelle verdeutlicht, daß es dem 
Pleskauer Autor stärker auf klangliche Effekte ankommt als 
auf Kürze des Ausdrucks.

־ 371 -

96) In der Übersetzung wurde der Versuch unternommen, der 
Endstellung des Prädikats im Original durch Anfangsstel- 
lung des Prädikats zu entsprechen.

97) Auf unsere Textstelle folgen fünf weitere ähnlich gebau- 
te Sätze, z.T. mit den gleichen Verben. Die Reihe die- 
ser auf -juece reimenden Sätze wird durch auf "glagola- 
chu" endenden Satz abgeschlossen, wodurch möglicherweise 
die Verbindung zu oben zitierter Textstelle wieder her- 
gestellt werden soll. - s.u., S. 566.
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82/1 ovo ze, зтоіье zazigaja,
na nich metati gotovljachu,

ovo že vrjatok 3 kałom v kotlach vozgrevachu,
inoe že геіье v kukšinach na nich metati ргі
ovo že suchuju sejanuju izvestb prigotovi|ą,

litovskomu voinstvu bezstudnye ich oci zasypati...
ovo že i dvaždy i triždy na denb,

i v noci, pristupachu
i christovym posobiem vsegda chrestbjane

litvu ot steny otbivachu
i mnogich na vsjakich pristupech

litovskich ljudej pobivachu,
ehrestьjanskoe že voinstvo vsegda bogom

sobljudaemo bystb."
,die einen entzündeten Pech und wollten es 
ihnen entgegenwerfen,
andere brachten Wasser mit Kot/Fäkalien in 
Kesseln zum Kochen,
andere wieder bereiteten Schießpulver in Kannen vor, 
um es ihnen entgegenzuschleudern,
andere wieder bereiteten gemahlenen/gestampften Kalk 
vor, um ihnen diesen in ihre schamlosen Augen zu 
schütten ..•
(die Litauer) griffen manchmal zwei oder drei Mal tag- 
lieh und in der Nacht an,
mit Christi Hilfe drängten die Pleskauer die Litauer
immer wieder von den Stadtmauern herunter
und töteten bei solchen Angriffen ihrer viele.
Das christliche Heer stand eben immer unter der 
Obhut Gottes.1

Wir haben hier eine Situationsschilderung vor uns, ähnlich 
der zuletzt vorgeführten. Daß es sich um dauernd wiederholte 
Vorgänge handelt, wird verschiedentlich durch adverbiale Be- 
Stimmungen unterstrichen C^vazdy i trizdy na dem»", "vsegda", 
"na vsjakich pristupech")• "prigotovisa" im vierten Satz ist 
sicher Verschreibung eines Kopisten (vgl• Variante) - es ist 
aber bezeichnend für das Sprachgefühl Ende des 16./Anfang 
des 17. Jh.s, daß solche Verschreibungen möglich wurden ־ 
sie zeugen vom Verlust des Empfindens für die alten Tempora. 
Bemerkenswert ist wieder die zusammenfassende Schlußsentenz, 
in der wir den Aorist vorfinden "sobljudaemo bystb".

98) Variante: S. 155 - "prigotovljachu".
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77/4 "•••: ovii že катепье voinom prinošachu
QQi temi litvu z goroda i za gorodom pobivachu: 

ovii že, utružšiimsja voinom, ot zazy iznemogšim,
vodu prinošachu

i retivyja ich serdca žažeju vodnoju utolevachu."100
1 die einen brachten den Kämpfenden Steine, 
mit denen diese die Litauer von der Stadt herab 
und hinter der Stadt erschlugen:
die anderen trugen den erschöpften, von Durst ver- 
zehrten Kriegern Wasser herbei
und linderten (so die Qual) ihrer emsigen Herzen.1

Abgesehen vom Kontext, wo die Tatsache, daß diese Tätigkei- 
ten der Frauen, von denen hier die Rede ist, erst durch die 
Wiederholung einen Sinn bekommen, zeigen auch die dehnstufi- 
gen Ableitungen bzw. das nichtdeterminierte Kompositum 
 -daß die ausgedrückten Hand ,("prinošachu" ;־iva-, -eva־-)
lungen immer wieder durchgeführt werden•

Es ließen sich noch entsprechende Beispiele hinzufügen, in 
anderem Zusammenhang haben wir auch schon auf entsprechende 
Ipf.-Belege, die wiederholte Handlung ausdrücken, hingewie- 
sen. Abschließend wollen wir aber noch einige Textstellen 
vorführen, wo man - bei aller Vorsicht in der Beurteilung 
und bei aller Berücksichtigung der subjektiven Sicht des 
Autors - das Ipf. als unberechtigt bezeichnen muß.

59/28 "I se, jako i divij ѵергь is pustyni, pride i sam
litovskij korolb so vsemi svoimi mnogimi silami, ...
Sij že neutolimyj ljutyj гѵегь nesyt, svoeju gladnoju 
utroboju prišed, jako videv velikogo grada Pskova, •••, 
vsjaceski umom raspai,jašesja. vojsku že svoemu okolo 
vsego togo grada оЬъесІіа^ i osaditi veljaše. n

050711
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99) Dieser und auch der das Zitat einleitende Doppelpunkt
sind wieder Beispiele für die eigenartige Zeichensetzung 
durch den Hrsg. unserer Textausgabe V• I. Malyšev.

100) Die Variante bietet an dieser Stelle eine klarere Lesart:
S. 151 - "i retyvija ich serdca vodoju utolevachu" - vgl• 
unsere Übersetzung dieser Stelle.
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1Und siehe, wie ein wilder Eber aus der Wüstenei kam 
der litauische König heran, mit all seinen Truppen,
... Als dieses bösartige, unersättliche (= "neutoli- 
myj", "nesyt") Tier mit seinem hungrigen Wanst ange- 
kommen war und ...Pleskau sah, da entflammte sein 
Geist gänzlich, und er befahl, daß sein Heer die Stadt 
umzingeln und belagern sollte.1

Der gesamte Jtontext zeigt, daß es sich um ein plötzliches 
Aufflammen handelt, das Verb ist hier als Ingressivum aufzu- 
fassen. Vcn **veljase" war bereits die Rede - es meint eindeu- 
tig: *Befehl geben, erteilen1. Statt dieser Ipf.-Formen wür- 
den wir Aor. "raspalisja" und "povele/vele" erwarten. Mögli- 
cherweise sollen aber die beiden Verbformen diese beiden 
Sätze reimend abschließen - dies wird nur durch das Ipf. 
möglich - vgl. die folgenden Textstellen, die beweisen, daß 
der Autor in anderem Kontext für ein bedeutungsähnliches In- 
gressivum den Aor. wählt:
52/17 HTogda videv ... когоіь mnogo ... velikuju silu,

togda Ьоіьті razgordesja ѵо svoem ... pomyśle, ...**
,Als er sein Heer sah, da wurde er sehr stolz*

42/10 vo vtoroe leto po Polockom vzjatbe,
razsverepisja i razgordisja ljutyj toj varvar, ..."

zwei Jahre nach der Einnahme Polocks brachen in 
diesem bösartigen Barbaren (wieder) Wildheit und Stolz 
aus/kamen zum Ausbruch, ...י

45/10 "Na vesnu ze paki gotovitisja povelevase: ,...,״
*Er befahl, sich im Frühjahr wieder bereitzuhalten.*

Die Ipf.-Form ist unverständlich - es handelt sich um eine 
prägnante Feststellung am Anfang eines - durch Überschrift - 
eingeleiteten Absatzes, in der wörtlichen Rede folgt der 
Befehl im Wortlaut.
Die Reihe der Beispiele solchen fragwürdigen Gebrauchs des 
Ipf. ließe sich noch fortsetzen, vor allem könnten wir Plural- 
Belege vorführen, doch sind die weniger überzeugend, da sich 
dabei stets argumentieren ließe, das Ipf. sei durch die Viel- 
zahl der die Handlung Tragenden bedingt (distributive Funk- 
tion. Jedenfalls ist festzuhalten, daß es dem Pleskauer Autor
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nichts ausmacht, z.B. zur Erzielung klanglicher Effekte ver־ 
bale Kategorien zu verwenden, die dem speziellen Charakter 
einer gegebenen Situation nicht entsprechen. Aber auch dar- 
über hinaus sind Ipf.-Formen in Kontexten anzutreffen, wo sie 
nicht immer hinzugehören scheinen.

1.4 5§2_ļm2erfekt_in_^seren_Texten " Zusammenfassung

In unseren Untersuchungen sind wir von der allgemein aner- 
kannten Feststellung ausgegangen, daß z.Z. der Entstehung 
unserer Texte (Ende 15• und Ende 16. Jh.) sich die aspek- 
tuelle Ausrichtung des Verbalsystems bereits ziemlich sta- 
bilisiert hatte. Da m.E. das Ausgehen von heutigen Aspekt- 
Verhältnissen eine zu unsichere Ausgangsbasis für unsere 
Untersuchungen dargestellt hätte, sind wir von der den Ver- 
ben innewohnenden Aktionsart ausgegangen. Ipf• bei Nichtdu- 
rativa (präfigiert und unpräfigiert) war für uns von vorn- 
herein von Interesse. Des weiteren betrachteten wir alle 
Komposita von durativen Simplicia, die ja heute meist perf. 
sind.
An Hand der Tabelle ergab es sich schon, daß in der K-pler 
Erzählung Ipf.-Belege der genannten Verbgruppen viel häufi- 
ger auftraten als im Pleskauer Text. Bei genauer Betrachtung 
jedes einzelnen Belegs stellten wir darüber hinaus fest, daß 
das Ipf•-Material der genannten Verbgruppen im K-pler Text 
viel bunter, viel lebendiger, viel breiter gefächert ist als 
die zumeist stereotypen Ipf.-Belege dieser Gruppen in der 
Pleskauer Erzählung.
Damit reflektiert die K-pler Erzählung noch stärker einen 
Zustand, der insbesondere für das frühere altruss• Schrift- 
tum charakteristisch ist - im frühen altruss. Schrifttum sei 
ein deutliches Aufleben der Ipf.-Kategorie im Bereich der 
perf• Verben gegenüber dem Aksl. festzustellen.101 Die Tat-

050711
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101) Maslov, Imperfekt, S. 74.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



sache, daß ln der Pleskauer Erzählung das Ipf• fast aus- 
schließlich von durativen Simplicia und von suffigierten/ 
dehnstufigen Ableitungen gebildet wird, zeigt, daß in die- 
sem Text das Ipf• bereite auf den imperf. Aspekt fixiert ist.

Die Einzelbetrachtung aller Ipf.-Belege nichtdurativer und 
nichtsuffigierter/nichtdehnstufiger Komposita, aller Ipf.- 
Belege von heute fast ausschließlich perf. Verben, führte 
uns zu folgender Feststellung:
1. Eine Ipf.-Form eines nichtdurativen Verbs bezeichnet 

Iterativität der ausgedrückten Handlung ("nacachu").
2. Die Ipf.-Form eines präfigierten (nichsuffigierten/nicht- 

dehnstufigen) Durativums bezeichnet eine einmalige, dura- 
tive Handlung, genau wie dies die anderen Tempora dieser 
Verben tun. Das Präfix bewirkt bei den meisten Durativa 
nur eine zeitliche Begrenzung der Handlung oder des Vor- 
gangs.
Auf diese ursprünglich durativen präfigierten Verben, die
heute fast ausschließlich perf. sind, trifft die Bedeu-
tung der Iterativität, die dem Ipf• perf. Verben immer

102wieder zugeschrieben wird, nicht zu.
Zu den Ipf.-Belegen nichtdurativer und präfigierter durativer
Verben tritt häufig modale Schattierung, die vielleicht ent-
scheidend war für die Wahl des nichtdurativen bzw. präfigiert-
durativen Verbs C*nacachu", "pobbjase^ anstelle der suffigier-¥ ¥ ten/dehnstufigen Ableitung ( "nacinachu", "pobivase"). Erkenn-
bar waren voluntative, konative und konditionale Bedeutung;
mir scheint, in solchen Ipf.-Formen äußert sich auch besonde-
re Expressivität.

102) Die oft behauptete iterative Bedeutung des Ipf. perf.
Verben wird immer an Sätzen demonstriert, die inhaltlich 
Wiederholtheit, Iterativität der auegedrückten Handlung 
ohnehin voraussetzen, vor allem Satzgefüge vom Typus 
"(Jedes Mal,) wenn, dann ..." ("asce", "egda", "kto"
u.a.) und Varianten dieses Typus.
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Die Ipf.־Kategorie im Pleskauer Text hatte sich als fast 
vollkommen auf den imperf• Aspekt fixiert erwiesen. Dar- 
über hinaus läßt der Autor dieser Erzählung große Unsicher־ 
heit bezüglich der Ipf.־Formen erkennen; mehr als die Hälf-

ø̂

te aller Belege auf -(j)ase (33£״.ipf.) stehen bei einem 
Subjekt im Plur•, ersetzen also die Endung ־(j)achu. Umge- 
kehrt begegnet aber die Endung ־(j)achu niemals als Substi־

0̂tut für die 3*sg. ־(j)ase•
Der Gebrauch der Endung ־(j)ase beim Plur• in der Pleskauer 
Erzählung hat drei Gründe:
1• reine Verwechslung der Endungen;
2. stilistische Funktion (Endreim ־ ־ (j)ase tritt an diê

0Stelle von ־achu, wenn es entweder mit anderen ־(j)ase-
ø̂ ø̂ ø̂ Endungen oder aber mit -see (Part.präs.) oder mit ־(v)se 

reimen soll (Part•prät•).
ø̂

3. Die Endung ־(j)ase verwendet der Pleskauer Autor auch 
dann im Plur•, wenn von Funktion und Kontext her die
З.рі.аог. zu erwarten ist - es handelt sich hierbei vor־ 
wiegend um durative/imperfektive iti-Verben (4. Leskien1 
sehe Klaese); so treffen wir statt z.B. "tvorisa", "vele- 
sa" stets "tvorjase", *veljase" - Aoristformen von imperf. 
Verben, die derartige Ersatzformen bilden, sind in der 
Pleskauer Erzählung nicht belegt (vgl• z.B. im K־pler

0̂Text "vele, velesa" usw.). Dies ist besonders auffällig, 
wenn in reimend ausklingenden Satzreihen sogar die Aor.-

v  ¥  vEndungen -asa, -isa usw. mit imperf. ־(j)ase alternieren 
können (vgl.36/13 "(oni) obvoevasa - zapustosisa - tvor- 
Jasj?"; ЗѲ/14 "(oni) ne polucisa - schozase - poklonisa- 
eja").

Ln der K-pler Erzählung war diese Entwicklung - Verlust der 
Sing.-Bedeutung von ־(j)ase ־ nur ansatzweise im Nachhinein 
z:u erkennen. Dort handelte es sich in den meisten(Fällen 
!nachweislich um Verschreibungen für ־aša.
A.le wir in einem gesonderten Abschnitt die wichtigsten Funk!־ 
t;ionen des Ipf. in unseren Texten ־ Ausdruck eines Zustandes, 
cLer Durativität einer Handlung/eines Vorganges, der Iterati־

־ 377 ־
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vit&t, daneben die distributive Punktion - demonstrierten, 
nahmen wir auch Gelegenheit, auf andere für den jeweiligen 
Text charakteristische Züge hinzuweisen• Besondere deutlich 
trat die Absicht des Pleskauer Autors hervor, reimende Satz• 
folgen zu schaffen• Im K-pler Text fiel immer wieder der 
feinsinnige Gebrauch der alten Tempora auf, für die der 
K-pler Autor noch ein lebendiges Empfinden gehabt zu haben 
scheint.
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2. Der Aorist

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, ist der Aorist das in bei-
den unserer Texte am besten belegte Tempus, das in manchen
Bereichen fast 50 v.Hd. aller Verbformen ausmacht (vgl.
K־pel: allgemeiner Bericht = 48,8 v.Hd.)• Diese Tatsache in
Verbindung mit der vergleichsweise starken Vertretung der
Imperfekt-Kategorie hatte uns zu der grundsätzlichen Pest-־
Stellung veranlaßt, daß beide Texte als an der literari-
sehen Tradition orientierte Werke zu betrachten sind. Denn
im 16. Jh. sind diese Tempora längst außer Gebrauch gekom-
men; in Privat- und Geschäftsbriefen begegnen sie kaum
noch•1 In der "Stepennaja kniga", einem Musterbeispiel des
moskovitischen Prunkstils, bildet der Aorist ebenfalls das2Haupterzähltempus. In Kurbskijs "Istorija knjazja velika- 
go moskovskago", die ja nur wenige Jahre vor Entstehung der 
Erzählung über die Belagerung Pleskaus durch Stephan Batho- 
ry geschrieben worden sein dürfte, macht das heutige Präteri- 
tum, gebildet durch das 1-Part., bereits mehr als die Hälfte 
aller finiten Präteritalformen aus: 1050 1-rart. (also ohne 
Kopula "estb" usw•) stehen 680 Aor.- und 170 Ipf.-Belegen3gegenüber. Im 17• Jh. begegnet der Aor. zwar noch häufi-
ger, mehr und mehr aber in stilistischer Punktion (= hoher

\ 4 5Stil); auch im 18. Jh. ist er noch nachweisbar, in der
Kirchensprache lebendig sogar noch im 19• Jh.^

1) Sernych, Istor. grammatika, S• 255; Efimov. Istorija 
russi:. jazyka, S. 40; Sobolevski.i. Lekcii, S. 235 ־ vom
15. Jh. ab verschwindet der Aor. aus der lebendigen Spra- 
che •

2) Otten. Pin. Verbalformen, S. 232.
3) Boretzky. Tempusgebrauch, S. 38.
4) Cocron, La langue, S. 216 ff• - findet nur noch Spuren 

7vestiges) des Aor. - Schneider, Sprache Pososkovs, S.
203 ־ 08•

5) Nikiforov, Glagol, S. 151: "•••, raspadaetsja on (= ao- 
rist) i v literaturnom jazyke (chotja ētot process ocen' 
dlitel’nyj, zatjanuvšijsja do XVIII v.) ...".

6) P. Scholz: Erstarrung und Entwicklung in der altslavischen 
Kirchensprache Rußlands. In: Orbis 6 (1957). S. 427-436: 
in einer 1898 entstandenen Vita fanden sich fast nur Ipf.- 
und Aor.-Formen. Der8.: Studien zur Geschichte des umschrie- 
benen Perfekts. Masch.-Diss. Hamburg 1952. S. 206 ff.
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Die morphologische Seite der Aorist-Kategorie bietet in un- 
seren Texten keine wesentlichen Schwierigkeiten. Wie mei- 
stens in der altruss. Literatur begegnet uns fast ausschließ7־lieh der sigmatische Aor. jüngerer Prägung. Nur in der
2./3.sg. ist der Wurzelaorist noch erkennbar: Statt "rechb" 
lesen wir also "rëkoch", statt *1resa" finden wir "rekoša" 
usw.; aber: "rece".
Die З.рІ.ірГ. kam im K־pler Text zuweilen mit einem auelaut-
stützenden ־tb/tx vor, z.B. 63/25 "dajachutb". Diese En- 
dung ־tb/ti begegnet in der K־pler Erzählung auch im Aor.
in der 3*sg.: beinahe regelmäßig lesen wir "nacatb/-t1 ־ ", 
"vzjatb/t'b" (so auch die anderen Komposita von "jati").
Im Gegensatz zu der entsprechenden Ipf.־Endung ("dajachutb") 
?teilen diese Aor.-Endungen Archaismen dar, die auf aksl. 
"nacçt1>" und 1,ѵъгъ-jft׳b,! usw. zurückgehen.8 In der Pleskauer 
Erzählung ist Derartiges nicht zu beobachten.
In beiden Texten stoßen wir gelegentlich auf Formen wieQ"pri־/predade" usw. neben üblichem "pri־/preda". Vielleicht 
lehnt sich die erweiterte Form an "pade" und dient expres־ 
sivem Ausdruck.1̂  Die alte Form "dast־b" finden wir nur ein- 
mal (K־pel 56/38) - sonst meiden beide Autoren den Aor. 
des. Simplex ,*dati”.
Otten findet in der "Stepennaja kniga" zahlreiche Kongruenz-
fehler in Numerus und Person;11 Boretzky macht die gleiche

12Beobachtung.

7) Leskien. Handbuch, S. 132: Klasse II A.2 und Klasse II B.
8) Kiparsky. Russ.hist. Grammatik, S. 224 - findet diese 

"Verdeutlichung" der 3.sg.aor. durch -tb auch bei ande- 
ren Stämmen als 11־cati" uncT-jati", während Otten, Finit. 
Verbalformen, S. 235 diese Verdeutlichung vorwiegend auf 
diese Stämme beschränkt sieht. Vgl. Borkovskij. Istor. 
grammatika, S. 256.

9) "pri-yfcredade" ־ KP 61/7; PS 45/4; "v-/vozda" - KP 57/8, 
76/13; pS~~95/28, 97/31 •

10) Denkbar ist auch, daß "(-)dade" die 3*sg.aor. '(־)dasti", 
die der 3*sg.praes. homonym war: "(־)dasU% deutlicher 
abheben sollte. Vgl. Otten. Finit. Verbalfarmen, S. 240 f.

11) Otten. Finit.Verbalformen, S. 250 f. ־ Kongruenzfehler 
signalisieren "Schwächung der Aoristkategorie".

12) Boretzky. Tempusgebrauch, S. 54.
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Auch wir finden gelegentlich Kongruenzfehler - aber eie fal- 
len kaum ine Gewicht.1  ̂Der Vollständigkeit halber seien 
einige Beispiele vorgestellt:
3.pl. statt 3.8g.aor. - PS 79/6 "(on) lisisasja";
seltener: 3.8g. statt 3.pl.aor. - KP 71/14 "strely ich po-
mraci svet"; in einer Rede der Pleskauer Voevoden an die
Bürger von Pleskau kommt einige Male statt der zu erwarten-

0̂ ̂den l.pl.aor. die 3.pl.aor. vor - z.B. 79/5 "my, nemoscnii, 
prepo.1a8asa8.1a siloju". Fehler wie die folgenden (aus der 
K-pler Erzählung) dürfen wir sicher als Verschreibung (oder
als Druckfehler) werten: 55/3 "(Konstjantin) sobrach";

0̂ 0̂ 0̂60/24 "(oni) videse"; 66/8 "i vskore napadose mnozestvo
ich";1* die l.sg.aor. hat meist die Endung der l.pl.aor:
KP 78/22 "vnidochom" koordiniert mit "ispytach i sobrach" 
(der Pleskauer Autor verv/endet die 1.sg.aor. korrekt).
Da wir das Ipf. ja nur noch in kontrahierter Form antreffen,

15ist bei Stämmen mit Infinitiv-Stamm auf -a-  ̂ in der l.sg. 
und l.pl. formal das Ipf. nicht vom Aor. zu unterscheiden: 
z.B. 1.sg.ipf. "pisaachV* > "pi8ach׳b"

1 •8g.aor. "pi8ach׳b" .
Diese unklaren Fälle haben wir in unseren Statistiken zum 
Aor. gestellt - die Einzeluntersuchungen werden zeigen, ob 
dies zu Recht geschieht.1^

Der Aorist war ursprünglich das Tempus der Nichtdurativa und
17bezeichnete daher einen Punkt in der Vergangenheit. Im 

Lauf der Zeit entwickelte sich auch ein Aorist für die dura- 
tiven, iterativen und alle anderen nichtmomentanen Verben. 
Dieser Aorist konnte natürlich nicht aus der z.B. durativen

־ 381 ־

13) Die Constructio ad sensum ־ Plural nach Collectiva -, 
wie sie im Altruss. üblich war, kann natürlich nicht 
als Kongruenzfehler angesehen werden.

14) Beispiel für Constructio ad sensum - a• Anm. 13•
15) Leskien, Handbuch, S. 156 ff.: Verbalklasse III 1 В 

und III 2.
16) Die wenigen Belege, auf die diese Prämisse nicht zu- 

trifft, belasten unsere Statistik nicht.
17) Die Entscheidung des Aor. für die Bezeichnung eines
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Handlung einen nichtdurativen Vorgang machen; vielmehr be•
1 8zeichnete dieser Aorist den Schlußpunkt der durativen, 

iterativen oder wie auch immer gearteten nichtmomentanen 
Handlung. Es war dies "ein grammatikalisierter Aorist kom- 
plexiver Natur ..., der durch ein ^-Suffix und Dehnstufe der 
Wurzelsilbe charakterisiert war (aksl• Typus ѵеѳъ, ai.

נ  ш  . I Q  yavakgam, lat. vexi)." So geben "vezeachi" - •ich fuhr1
und "*ѵеѳъ" - *ich fuhr eine Zeitlang, fuhr eine bestimmte
Zeit1 exakt die gleiche Handlung an; der Aorist drückt le-
diglich die zeitliche Begrenzung dieser Handlung, dieses
Prozesses, dieses Vorgangs usw. aus. Da diese Entwicklungen
bereits in spätidg. Zeit fallen (s. Anm. 17), verwundert es

20nicht, daß uns der Aorist durativer Verben bereits in den
ältesten aksl. Denkmälern als ganz natürliche Erscheinung
entgegentritt (wohingegen das Ipf. nichtdurativer Verben
in den aksl. Texten noch seltener aufscheint als in den

21altrussischen Denkmälern) *
Die aksl. Denkmäler lassen die Grundlagen des slav. Aspekt- 
systems bereits deutlich erkennen. "Das indeterminierte oder 
iterative Verb z.B. hatte Bedeutungsmerkmale, die sich leicht 
zum imperfektiven Aspekt wenden konnten; das durch Präfigie- 
rung determinierte Verb, Verben momentaner Aktionsart hat- 
ten potentiell Bedeutungskomponenten des perfektiven Aspekte 
(...)."^ Die Kriterien von Durativität und Nichtdurativitat

Punktes in der Vergangenheit ist vermutlich für die 
spätidg. Zeit anzusetzen - s. Trost. Perfekt, S. 4, § 7 
mit Bezug auf Aitzetmüller. - Die subjektive Dehnung ei- 
nes punktuellen Geschehens ist das Ergebnis von Abstra- 
hierungsvorgängen, die in das ?eld der Aspektbildung 
reichen - vgl. Budich. Aspekt, S. 15» § 23.

18) Trost, Perfekt, S. 9» § 18; Budich, Aspekt, S. 16, § 26.
19) Trost. Perfekt, S. 4, § 7. Später trat zu dieser dehnstu- 

figen Aor.-Bildung noch eine schwundstufige mit a-Suffix 
"berę - bbrachb" - ״ich suchte eine bestimmte Zeit'.

20) "durativ" mag hier und im folgenden stellvertretend für 
alle nichtmomentanen Aktionsarten stehen.

21) Maslov, Imperfekt, S. 74; Leskien, Handbuch, S. 172 u.a.
22) Ruziçka, Verbalaspekt, S• 2•
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zeigen sich bereits im Aksl• und viel stärker noch im Alt- 
russ. von aspektuellen Kriterien überlagert. Wenn wir uns 
nun mit dem Aor. beschäftigen, dann bleiben Belege nicht- 
durativer Verben von vornherein außer Betracht, da der 
Aorist ihr natürliches Vergangenheitstempus darstellt. Eben- 
sowenig interessieren uns präfigierte Durativa, weil das 
Präfix eine semantische Einengung, Spezifizierung, Begren- 
zung und/oder Zielrichtung der alten Bedeutung des Simplex 
mit sich brachte, die den Aorist mit seiner gleichfalls be- 
grenzenden Punktion zum adäquaten Präteritum solcher Kom- 
posita werden ließen und diese gleichzeitig - s.o. die Worte 
Ruzickas - dem perf. Aspekt naherückten bzw. sie demselben 
eingliederten• Wir wollen vielmehr solche Aor.-Belege ins 
Auge fassen, die der Aspektualisierung der alten Tempora, 
von der wir im ausgehenden 15• und im 16. Jh. sprechen dür- 
fen, nicht entsprechen: Aor.-Belege nichtpräfigierter dura- 
tiver Verben, dehnstufige Ableitungen (= typische Imperfek- 
tiv-Bildungen wie "streljati" und ,1pomogati" ) sowie Aor.- 
Belege nichtdeterminierter Verben der Bewegung. An solchen 
Aor.-Formen interessiert uns,
1. ob der Gebrauch dieser Form an dieser Stelle dem indivi- 

duellen Gestaltungswillen des Autors zuzuschreiben ist 
(was noch ein gewisses Empfinden für den rechten Bebrauch 
der alten Tempora bezeugen würde);

2. oder ob dieses unpräfigierte Durativum perfektiv gewor- 
den ist;

3. oder ob der betr. Aor. dem Zufall seine Entstehung ver- 
dankt und somit als Anzeichen für den endgültigen Ver- 
fall der alten Tempora zu gelten habe, da offenkundig 
der Aspekt (hier: der perf.) nicht mehr das - im 15• und
16. Jh. - korrelierende Tempus (hier: der Aor.) stützt.

Ottene Untersuchung an der "Stepennaja kniga" und Boretzkys 
Arbeit über Kurbekijs "Istorila" bieten uns kaum Vergleichs- 
möglichkeiten, da sie die Verben nur nach ihrem Aspekt be- 
urteilen• Abgesehen davon, daß Otten so gut wie gar kein sta- 
tietisches Material zur Hand gibt, sind die Beispiele in

־ 383 ־
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diesem Werk nur schwer zu beurteilen, da es ja - bis auf 
die letzten Stufen - kein grundsätzlich neu geschaffenes 
Opus, sondern eine mehr oder weniger weitgehende Bearbei- 
tung älterer Hss• darstellt.
In der "Istorija" Kurbskijs kommen 680 Aor.-Formen vor, da- 
von seien - so Boretzky J - 32 (= 4,7 v.Hd.) von imperf.
Verben gebildet• Zwar nennt er viele (oder alle) imperf.
Verben, die er mit Aor.-Formen vorfindet; umgekehrt ist 
aber nicht klar, welche Verben er als perf. ansieht - so 
betrachtet er offensichtlich das so überaus häufige "resci" 
als perf. Aus seiner Liste imperf. Verben mit Aor.-Belegen
wollen wir nur einmal jene typischen Imperfektiv-Bildungen

/ \24mit dem Suffix -1a- ("Sekundärimperfektiva") vorstellen:
, "vozbron jati" f "vozchvaljati", "preprovozatis jaM, "mol jati״1
"prosati", "chozdati". Neben der Tatsache, daß mehr als die
Hälfte aller präteritalen (finiten) Verbalformen in Kurbskijs
Istorija" mit Hilfe des 1-Part.s gebildet werden, zeigen״
gerade Aor.-Bildungen solcher Sekundärimperfektiva, daß

25Kurbskij trotz seiner literarischen Ambitionen das ksl.
26Tempussystem nicht richtig beherrschte.

Unsere Angaben in Tabelle 2 lassen sich mit denen Boretzkys 
nicht vergleichen, da wir nicht den Aspekt als Kriterium 
gewählt haben, sondern im Wesentlichen von Nichtdurativa 
und von Durativa ausgingen. Die uns interessierenden Angaben 
in den stark umrandeten Feldern - Aor.-Bildungen von durati- 
ven Simplicia, Sekundärimperfektiva sowie von nichtdeterminier- 
ten Verben der Bewegung - erscheinen verschiedentlich recht 
hoch. Von besonderem Interesse sind hier die Zahlen in den 
Klammern: die Zahlen ohne Klammer geben die absoluten Belege,

23) Boretzky, Tempusgebrauch, S. 52 f.
24) ebda•, S. 53• 25) ebda., S• 4 - 9•
26) Es sei noch einmal an die Untersuchungen H. K^lln's

erinnert: Zum Aorist im Altrussischen. In: Scando-slavica 
5 (1959)• S. 64 - 77. Er stellte fest, daß die Nestor- 
Chronik (PVL) keinen Aor.-Beleg solcher Sekundärimper- 
fektiva enthält.
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die Zahlen in den Klammern aber nennen die Anzahl der Verbal- 
stamme, von denen jene Aor.-Formen gebildet sind. So setzen 
sich im K-pler Text z.B. die 18 Aor.-Belege durativer Simpli- 
cia (ohne 3.pl. auf -sa) ausschließlich aus "rekoch/rece" und 
"pisach/om" (=2 Stämme) zusammen• Die 35 entsprechenden Bele- 
ge der Pleskauer Erzählung haben zusätzlich zu Formen von "re- 
sei" und "pisati" noch einen Aor• "glagola" (neben 12 "glago- 
lase/glagolachu") - also Formen von auch nur drei Stämmen. - 
Die 3.pl.aor. auf -ša durativer Simplicia zeigt im K-pler 
Text genau das gleiche Bild; dagegen ist mit neun Belegen von 
sieben Stämmen diese Gruppe im Pleskauer Text vielfältiger 
zusammengesetzt. - Im hohen Anteil der Aor.-Formen von Simpli- 
cia der 4• Leskien1sehen Klasse äußert sich der Prozeß der 
Perfektivierung, der hier besonders um sich greift.

272. 1 A0ri8t־־F0rmen_bei durativen _ Simplicia

Ankniipfend an obige Bemerkungen über die Zusammensetzung der 
Verbalstämme durativer Verben, die Aor.-Formen bilden, sei 
vorausgeschickt, daß wir uns die Erörterung solcher Belege 
wie "rekoch/rece/rekosa" ersparen wollen; auch Formen wie 
"pisach/om" und "glagola" sollen lediglich gestreift werden. 
Zwar reflektieren diese noch einen voraspektuellen Zustand, 
do>ch sind sie in einem solchen Grade habitualisiert-formel- 
haft, daß sie für uns kaum noch Aussagekraft besitzen.

2*1.1 K-pel: Aor.-Formen bei durativen Simplicia
У ^62>/12 "I jakoze predi pisachom; kyj jazyk mozet izpovedati 

ili izrešci toja bedy i strasti: ..."
*Wie ich bereits vorher geschrieben habe: Wer kann die- 
8e Nöte und Leiden beschreiben, wer sie aufzählen?•••1

"pisachom" in diesem Satz entspricht sonst begegnendem 
"r*ekoch/om". Die Formelhaftigkeit dieser Wendung unter-

270 Es sei nochmals daran erinnert, daß "durativ" hier im
allgemeinen stellvertretend für alle nichtmomentanen
Aktionsarten steht.
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streicht die Tatsache, daß der betr. Satz bzw. Sinngemäßes
28vorher noch gar nicht gesagt wurde. Zum Vergleich eine 

Textstelle mit "rekochom":
61/17 "Turky ze bbjasesja po vsem mestom, jakoze predi 

rękochom, bez opocivanija premenjajusSesja, ..."
Es erscheint mir legitim, "jakože predi pisachom" analog zu 
"rekochom", das ja als Aor, eindeutig ist, ebenfalls als 
Aor• zu interpretieren.

78/20 "Ulovljaja vremja dozreniem i ispytaniem velikym, 
pisach v kazdyj denb tvorimaja dejanija vne grada 
ot turkov."
1Ich beobachtete alles aufmerksam und befragte viele; 
und jeden Tag schrieb ich nieder, was die Türken au- 
ßerhalb der Stadt begonnen hatten.'

Hier haben v/ir eines der wenigen Beispiele vor uns, wo eine
zweideutige Form auf -ach klar Ipf.-Bedeutung hat: "pisach* 29v kazdyj denb” bezeugt die Wiederholung der Handlung.

2.1.2 Pleskau: Aor.-Formen bei durativen Simplicia

In der Pleskauer Erzählung finden wir außer den Aor.-Belegen 
von "resci" je einen von "pisati” und "glagolati".
83/10 "... i pjati let vo Pskove chrestbjanskoe otroca po-

smeetca tvoemu bezumeju i tvoim glupym pervosovetnikom,
o nich že este k nam pisaste. ״
'... und jedes fünfjährige Kind in Pleskau lacht über 
deinen Unverstand und deine törichten Ratgeber, von 
denen/über die du uns geschrieben hast.1

Es handelt sich hierbei um eine hybride Form, die der Pies- 
kauer Autor zuweilen gebraucht - wahrscheinlich, um Briefe

28) Daraus ließe eich schließen, daß ein Kompilator, auf den 
die uns vorliegende Redaktion der K-pltr Erzählung zu- 
rückgehen könnte, eine Vorlage exzerpiert hat, die den 
Satz enthält, auf den sich "jakoze predi pisachom" be- 
zieht.

29) "pieach" - und so fast alle Aor.-Belege der 1.8g. (5 von
6) im Nachwort, ־ während wir die 1.8g.aor. eonst nur
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stilistisch aufzuwerten•^ Da ja "pisaste" sowohl 2»pl.ipf. 
als auch 2#pl.aor. sein kann, wollte der Autor vielleicht 
auf diese Weise das Aoristische dieser Verbform hervorhe- 
ben. Wenn man allerdings Parallelstellen vergleicht, kommt 
man an dem Schluß nicht vorbei, daß wir hier besonders 
schlagende Beweise für den willkürlichen Gebrauch der alten 
Tempora in der Pleskauer Erzählung vor uns haben:
51/23 nA_jaze pisai esi o_grade tom, jave toliko že i vo 

vsech našich stranach ..."
,Und was du (uns) über diese Stadt geschrieben hast, 
ist in unseren Landen weithin bekannt ...״

51/27 l!A_ja|e_o ... stenach grada togo kreposti pisase, 
i my vedaeve."
1Und was du uns über die ... Mauern dieser Festung 
geschrieben hast, ist auch uns bekannt.1

Der Aor. dürfte in allen drei Sätzen das angemessene Tempus 
sein, denn es wird Bezug genommen auf einen länger zurück- 
liegenden Vorgang (des Schreibens), der nun - im Rahmen der 
Antwort auf den jeweiligen Brief ־ als Ganzes gesehen wird.

60/16 "On že miagola:
*Er aber sprach: ...'

Diese Wendung entspricht der Formel "(On že) reče: ..." 
vollkommen. Der Unterschied liegt vielleicht im Stilisti- 
sehen ־ "glagolati" ist im 16. Jh. weit hinter "resci" zu- 
rückgetreten, vielleicht hat es daher eine etwas feierliche- 
re Kuance.
Im folgenden wollen wir uns der З.рі.аог. (-sa) zuwenden, 
die sich im K-pler Text in nichts von den anderen Personen 
und Numeri unterscheidet, aber im Pleskauer Text mit neun 
Belegen von sieben Stämmen etwas vielseitigeres Material zu 
bieten scheint.

־ 387 -

in der Form "pisachom" antreffen. Diese Beobachtung wer- 
teten wir (s. Textgeschichte) als Hinweis darauf, daß 
der Verfasser des Nachworts - Nestor-Iskander - nicht 
mit dem Verfasser des Verteidigungsberichtes identischist.

3*0) vgl. 82/19 "esmi priidoch" ־־ ,ich bin hergekommen1•
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88/4 nTako ze 8molu gorjacjuju i ... na nich lbjuece,
tako že i, len • •• na nich metaaa«
tako že 1 kuksiny z геіьѳт na nich metaja.
Litovskìe že gajduki, ellcy Ich HÎyerzasesja,
811 že 8tenu podsekachu,
1 ellcych že ognb 1 dym zaimase t
preterpevati že ne vozmogoea,
ekorozelbnym begstvom iz-pod stenu bezachu."
,So gossen sie auch brennendes Teer auf diese herab, 
so warfen aie auch Hanf und • •• auf sie herab, 
so warfen sie auch Gefäße (Krüge) mit Pulver auf sie

herab.
Einige der litauischen Heiducken hatten sich aber

verschanzt,
die wollten sich unter der Mauer hindurcharbeiten; 
einige aber waren Peuer und Qualm ausgesetzt 
und hielten es nicht mehr aus ־ 
die flohen, so schnell sie konnten•

Ganz offensichtlich geht es dem Autor darum, dem Leser die 
Szene zu vergegenwärtigen. In meist knappen Sätzen schil- 
dert er die Vorgänge, die sich gleichzeitig abspielen. Es 
sind Handlungen, die sich ständig wiederholen müssen, wenn 
sie sinnvoll sein wollen (heißes Wasser gießen, brennenden 
Hanf werfen, Pulvergefäße schleudern usw•). Dies trifft 
auf die Handlungen der Litauer nicht zu, immerhin haben sie 
aber mit denen der Pleskauer gemein» daß es viele sind, die 
sie ausführen. Würde man wegen der Iterativität den Handlun- 
gen der Pleskauer als Tempus das Ipf• zuweisen, so böte 
sich dies Tempus auch für die Handlungen der Litauer an, da 
diese von einer Vielzahl getragen werden• Dem Bericht 1st 
vor allem aber gemeinsam die Erzählhaltung des Autors: er 
versetzt sich in die Szene hinein, berichtet unmittelbar ־ 
die Dimension der Zeit einer Handlung tritt vollkommen zu- 
rück, nur die ablaufenden Handlungen selbst stehen im Mittel- 
punkt•^  Das Ipf• wäre in dieser Szene zweifelsfrei das ad- 
äquate Tempus• Wir finden ев auch in den ■eisten Sätzen vor, 
wenn auch zwei Mal statt der 3.pl״ipf. die bekannte Suppletiv-

- 388 ־

31) Ausnahme! ״vozmogoea11 - das *Hicht auehalten Können' 1st 
Insofern zeitlich begrenzt, als es zum Anlaß der Plucht 
vieler dient; mit der Flucht ist es beendet•
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vorm auf -(j)ase = 3 .8g.ipf. ("utverzasesja", "zaimase") 
erscheint. Partizipien begegnen in der Pleskauer Erzählung 
auf Schritt und Tritt in der Punktion von Vollverben, so 
ist als einzige Form verwunderlich "metasa". Wir führen die 
übrigen Belegstellen von "metati" vor:
69/21 "ovii na nich kameniem metachu"t
77/19 "inii ze ogni zazigajusce, na nich mecjusce",
85/10 "kameniem mnogim na to mesto vo grad metachu"t 
56/30 "(korolb) straeilisca ze svoi, jako iskry ogneny ...

na Pskov metase".
Da sich semantisch und vom Kontext her zwischen diesen Text- 
stellen und der obigen mit dem Aor. "metasa" nicht der ge- 
ringste Unterschied erkennen läßt, ist festzustellen, daß 
dieser Aorist falsch gebraucht wurde.

Ähnlich wie "metati" bezeichnet "8treljati" eine Handlung, 
die erst durch ihre Wiederholung ihren Sinn bekommt: erst 
das Abschießen vieler Pfeile, das häufige Schießen mit den 
Handfeuerwaffen kann strategisch von Nutzen sein. Wie bei 
"metati" führt die Zielangabe nicht dazu, daß ein präfigier- 
tes Kompositum mit Aor. verwandt wird, "streljati" begegnet 
uns 24 Mal - im Infin., im Praes., als Part.praes. und im 
Ipf. Daher erweckt ein Aor.-Beleg unsere besondere Aufmerk- 
samkeit:
87/7 "Iz־za Velikie reki, rozzigaja jadra, po choromom

streljati_nacasa,
oktjabrja vo 24 denb,
i toj denb maio ne crez ѵевь streljasa."
1Sie begannen, hinter dem Großen Fluß hervor die Häuser
mit brennenden Kugeln zu beschießen; (das war) am 24.
Oktober; fast den ganzen Tag dauerte die Beschießung an.1

Andere als im obigen Beispiel handelt es sich bei dieser Be- 
legstelle mit "streljaea" um eindeutig referierende Er- 
zählweiee. Der Autor erwähnt diese Beschießung nur kurz 
(anschließend heißt es nur noch: "••• bog sobljude velikij 
grad Pskov Dem Autor schwebt die ganztätige Beschie-
ßung als Ganzes, ale länget glücklich Uberetandenee vor -eie 
ist vorbei wie dae Datum, das er nennt. Ob nun der Aor•

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



"streljasa" durch vorangehendes "načasa" lautlich beein- 
flußt ist oder nicht - jedenfalls trifft er an dieser Stel- 
le den Sachverhalt sehr genau•

62/27 "(oni) ••• na to mesto grichodjatb v ugol, ..., 
protiv togo mesta, ideže ti ljutii 
litovskie gradoemcy gradoemnoe umyślenie tvorjase. 
Molebnaja že mnogaja к bogu i bogorodicy tuto pesa, 
i tako to mesto krestom ogradisa 
i svjatoju vodoju окгоріза.
Tako že ... krestom blagosloyisa i ... vodoju okrojjisa 
i na podvig yooruzisa, ..."
,(sie) ... kommen aber nun zu der Stelle» •••* gegen- 
über welcher die Eroberungstürme aufgebaut worden wa- 
ren. Hier sangen sie viele Gebete zu Gott und der Got- 
tesmutter und wappneten so diese (gefährdete) Stelle 
mit Hilfe des Kreuzes und benetzten sie mit geweihtem 
Wasser. Und so segneten sie mit dem Kreuz und ... 1

Diese Beschreibung einer Prozession wird durch ein Praes.
hist. - "prichodjatb" ־ eingeleitet. Diese Aktualisierung
erscheint mir gerechtfertigt als Kontrapunkt zu dem zu-
vor Berichteten: Die Litauer hatten Eroberungstürme ("grado-
emnoe umyślenie" = "tury") vor der Stadt aufgestellt. Die
durch diese Türme gefährdeten Stellen der Stadtbefestigungen
sind Ziel der geschilderten Prozession. Dem einleitenden
Satz ( "prichodjatb") ist ein Relativsatz angegliedert, der
auf das vorher Erzählte Bezug nimmt ("ideže ... gradoemnoe
umyślenie tvorjase"), also Vorzeitigkeit ausdrückt: "tvor-
jase" dürfte hier 3.pl.aor. "tvorisa" vertreten, welche Form
von "tvoriti" im Pleskauer Text nicht erscheint - wegen der
folgenden Aoriste auf -Sa ist das Ausbleiben des zu erwarten-
den "tvorisa" (Reim!) besondere auffällig. ־ Hach dem einlei-
tenden Satz, der den Zielpunkt der Prozession angibt und nä-
her beschreibt, erzählt der Autor, was an einer der besonders
gefährdeten Stellen geschieht - gleichzeitig wechselt er vom■xpPraes.hist. zum neutralen^ Aorist. Ob die Handlungen der

32) van Schooneveld, A Semantic Analyses, S. 20: 1*The aorist
is used to present a happening in the past in the simplest
possible manner: ...”
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Geistlichen den Aorist notwendig machen, erscheint mir zwei- 
felhaft. Es sind wohl viel eher die Verben, mit denen der 
Autor die Handlungen der Geistlichen benennt, die an dieser 
Stelle den Aorist geraten erscheinen lassen: bis auf "pesa" 
sind alle genannten Tätigkeiten in irgendeiner Weise spezi- 

I fiziert - "krestom ogradisa"t"svjatoju vodoju okropiea",
! *1na podvig vooruzisa", "krestom blagosloviša". Diese Detail- 
 lierung ist verbunden mit Präfigierung; und es scheint dem ן

Autor nicht möglich zu sein, diese Komposita in das Imper- 
! fekt zu setzen. Möglicherweise kam es ihm an dieser StelleI  ̂ vauf den Endreim -esa/-isa an. Aus welchen Gründen auch im- 

mer der Autor hier den Aorist vorzieht - ,*pesa" ist den fol- 
genden präfigierten/perfektiven Verben angegeglichen. Im 
Gegensatz zu "tvoriti", "velēti*1 u.a., von denen der Pies- 
kauer Autor unter keinen Umständen den Aorist bildet, fin- 
den wir vom durativen Simplex "péti" (sicher unter dem

I ^Druck des Reims) den Aorist "рева" vor. Es mag hinzu kommen,
I ^ ^daß "peti" in "pevati" ein Pendant besaß/besitzt, das die 

Iterativität, zumindest ein *gewohnheitsmäßiges Singen', be- 
zeichnet. Da vielfach die Opposition 'Einmaligkeit - Wie- 
derholtheit' zur Aspektopposition 'perfektiv - imperfektiv' 
geführt hat,^ waren Verben, die eine einmalige Handlung bzw. 
einen einmaligen Vorgang bezeichneten, eher aoristfähig als 
solche Verben, die keinen die Iterativität betonenden Part- 

I ner hatten.

I Große Unsicherheit im Gebrauch der Tempora innerhalb des
Pleskauer Textes zeigt die folgende Textstelle - es handelt
sich um "mosci" - 'können*. Für das Aksl. spricht ihm Dostal

I 35vorwiegend imperf. Aspekt zu. In verstärktem Maße gilt
i dies m.E. für die Verneinung "ne mosci", mit der wir es in

10050711

- 391 -

33) vgl• die Belege zu "pevati, pêvaju" bei Srezn. II, 1781; 
für heute: Daum-Schenk« Die russ. Verbeņ7 S• ^59• Postái 
befindet nacb 116 aksl. Belegstellen "peti" als beiden 
Aspekten zugehörig - Postal. Studie, S. 127 ff.

34) Vgl. Ruzicka, Verbalaspekt, S. 13 ־ z.B. "kupiti - kupo- 
vati"; Beispiele dafür, daß "kupiti" auch imperf. ge- 
braucht werden konnte - ebda. S. 36.

35) Postal, Studie, S. 160.
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unserem Textbeispiel zu tun haben:
getmanov že svoich i rochmistov ne mozase (когоіь)״ 80/14

videti• Tako že i getmany ne mogosa ѳѵоети kralju
.ļavitisja« za nastojasciju к nim sramotu ..."
'Der König konnte den Anblick seiner Hetmane und 
Rottmeieter nicht ertragen; (und umgekehrt) waren 
die Hetmane nicht in der Lage, vor ihren König hin- 
zutreten ־ so schämten sie sich ...'

Die Übersetzung versucht, die Zuständlichkeit des 'Nicht 
erscheinen Könnens/Nicht vor ihn hintreten Könnens' hervor- 
zuheben. Zwischen den Wendungen mit verneintem "mosci״ ist 
weder eine semantische Schattierung noch ein stilistischer 
Unterschied erkennbar. Es kann auch nicht, wie so oft bei 
Ungereimtheiten im Tempusgebrauch, Reimabsicht des Autors 
als Grund für ein unangebrachtes Tempus angeführt werden.
Das Tempus von "mosci״ scheint sich nach dem Aspekt des 
Hauptverbs zu richten, dem es zugeordnet ist: ״videti״ 
ist im Pleskauer Text nicht aoristfähig (s.u.) ־־ es wird 
sicher schon als imperf. empfunden: also lesen wir "ne moža- 
se videti". "javitisja" dagegen ist schon längst auf den 
perf. Aspekt fixiert:̂׳ also lesen wir ״ne mogosa javiti- 
sja".37

Die meisten Aor.-Belege im Rahmen der Gruppe durativer Sim- 
plicia (außer der 4. Leskien'sehen Klasse) finden sich von 
"biti״, und zwar in der Bedeutung 'ganz gezielt schießen, 
einen Schuß tun, Geschütz abfeuern1. In dieser Bedeutung 
wird "biti" zum Determinativum, das auch im Praes. Gegen- 
wartsbedeutung behält (PS 58/16 "i po Ostrovu gorodu iz 
narjadu uže bbet"). Sonst hat "biti״ einen anderen Sinn - 
vgl. :
93/22 "Ego že bo, rece, 1jubit bog, togo i nakazuet, 

bbet že syna, ego že jjriemlet."
•Denn welchen der Herr liebhat, den züchtigt er; 
und er stäupt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt.1
Hebr. 12,6 - Übersetzung: Luther.

36) Postal, Studie, S. 80 f.
37) Zum Vergleich seien die entsprechenden Stellen in der
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 knjazju Ivanu Petrovicu Śujskomu Gansumeier ,..•יי 95/31
celom bbet.״
,Hans Möller grüßt untertänigst den Pürsten šujskij.1

70^32 "v Persi svoja Ььіивсе"
,(von Frauen:) sich (vor Gram) an die Brust schlagen1

69/27 bezprestanno i premenjajasja litva bbjuscesja
vsjaceski, - ..."
 ohne Unterbrechung, sich ständig abwechselnd ,•••י
kämpften die Litauer mit allen Mitteln, - • ••י
"bitisja" - ,kämpfen, sich schlagen1 erscheint im
Pleskauer Text nur im Infin• und im Part.praes.; in
der K-pler Erzählung begegnet "bitisja" in der genann-
ten Bedeutung außerdem im Ipf.

In der Bedeutung ,ganz gezielt schießen, einen Schuß tun, 
Geschütz (= "narjad") abfeuern1 erscheint ”biti” neben Infin.- 
Belegen häufig auch im Aor.:
64/13 "Takože i nautrija pjatb casov bezprestani po gorodu

iz narjadu bisa i v^bisa и goroda gorodovye steny, ...,
da Svinoj baeni polovinu do zemli zezbisa, da mestami
steny gorodovye zbisa, ... Sie že izbiša ...יי
1Auch am Vormittag beschossen sie die Stadt ununter- 
brochen - fünf Stunden lang - mit dem Geschütz. Und 
sie schossen Stücke der Stadtmauer heraus, • •., und 
eine Hälfte des ..•-Turms schossen sie in Grund und 
Boden; stellenweise zerschossen sie die Stadtmauer 
(völlig) ... Das alles hatten sie zerschossen ...*

,n§£g|a_biti iz narjadu po gradu iz troich turov ,... י״ 64/11
iz dvadcati piscalej, i bisa po gradu bezprestanno ѵевь
denb do noci."
*..., und sie begannen das Geschützfeuer• auf die Stadt
aus dreien der Türme, aus 20 Feldschlangen; und sie be- 
schossen die Stadt den ganzen Tag bis zum Anbruch der 
Nacht ununterbrochen.י

־ 393 ־

K-pler Erzählung angeführt:
59/31 "•••» graeane že ot bezcislennago streljanija ne׳то- 

zachu stolati na stenach. a¥inii etreljacEu
iz pusek 1 iz piscalej, eliko možachu, ..."

75/17 м(сеѳагь) ... vo vrata, no ne mozase projti
ot mnogago trupIļaT ...יי
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89/14 "Sie ze iz narjadu po gradu srjadu pjatb dnej bisa,..."
1So beschossen sie die Stadt mit dem schweren Ge- 
schütz fünf Tage lang, ...'

In allen drei Textstellen ist von einer langanhaltenden Be- 
schießung die Rede. Andererseits ist durch die Angabe der 
Dauer auch das Ende ins Auge gefaßt ־ die Beschießung wird 
jeweils als einheitlicher Vorgang gesehen, der nun abge- 
schlossen ist. Daß wir aber nur diese Belege für den präteri- 
talen Gebrauch von "biti" - 'gezielt schießen' in der Pies- 
kauer Erzählung finden, deutet doch auch darauf hin, daß 
der Aor. nicht allein Folge des abgeschlossenen, zusammen- 
hängenden Zeitabschnitts, sondern ebenso Folge der spezifi- 
sehen Bedeutung von "biti" in diesen Belegen ist, die man 
als determiniert ansprechen kann.
In der zuerst angeführten Textstelle (64/13) stehen dem 
Simplex "biti" verschiedene Komposita gegenüber, an denen 
die Differenzierung der Grundbedeutung deutlich wird - 
1ein Stück herausschießen1, *zerschießen1. Daß "biti" - 
1ganz gezielt schießen* trotz des Aor. imperf. bleibt, 
zeigt gerade der Gegensatz zu den Komposita: von "biti" 
erfahren wir lediglich die Zeitspanne, innerhalb welcher 
geschossen wurde; die Komposita haben so gut wie keine zeit- 
liehe Dimension: sie registrieren lediglich einen Effekt, 
ein Ergebnis.

Die Denominativa mit dem-ova-/־eva-Suffix haben sich an- 
scheinend lar̂ e der aspektuellen Zuordnung entzogen. Das mag 
daran liegen, daß ihre Entstehung in einer Zeit zu vermuten 
ist, da die aspektuelle Ausrichtung des slav. Verbalsystems 
zumindesten in den Grundzügen bereits festgelegt war. Bis in 
neuere Zeit hinein hatten diese Verben keine Aspektpartner,IOsie blieben lange Zeit zur Bildung aller Tempora befähigt.

w  Eine umfassende Zusammenstellung dieser Denominativa
nebst Belegstellen gibt Postái, Studie, S. 194 - 207. Die 
wenigen Beispiele Nikiforovs Tálagol. S. 69 _ 71) sind 
für uns nicht sehr aufschlußreich, da sie die Verben vor- 
wiegend im Infin., als Part.praes. oder im Praes. vorfüh- 
ren. Von 8 fin. Präteritalformen sind £ im Ipf.« 2 im Aor.
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Perfektive Aspektbildungen vom Typ "pocelovati" sind sehr 
jung und auch nicht weit verbreitet. Wenn wir in der Pies- 
kauer Erzählung einige Aor.-Belege solcher Verben entdek- 
ken, dann kann das als Hinweis darauf gewertet werden, daß 
auch im 16.Jh. diese Verben noch nicht so eindeutig imper- 
fektiv empfunden wurden, wie dies heute der Pall ist.

79/17 "A ne gom^slim v serdcych nasich koeju mysliju ili
bojaznestvom v rozmyślenie sja dati ili otčajati, jako 
že emu, gosudarju, nepobedimoe oružie i životvorja-V v Vscij krest celovasa. ״ כ
*Und wir haben ganz und gar nicht vor (es kommt uns 
nicht in den Sinn), aus Furcht Zweifel in uns aufkom- 
men zu lassen oder uns (sogar) der Verzweiflung an- 
heimzugeben, weil wir doch unserem Herrscher die un- 
besiegbare Waffe, nämlich das lebenspendende Kreuz, 
geküßt haben (= den Treueid geleistet haben).1

Statt des korrekten "celovachom" finden wir 3.pl.aor. "celo- 
vasa" - vielleicht, weil "celovachom" nicht eindeutig genug 
den Aor. bezeichnete (Ipf• lautet ebenso), dem Autor aber 
gerade das Abgeschlossene der Handlung 1wir haben den Treu- 
eid geleistet* als wesentlich erschien. M.E. wäre hier so- 
gar Perfekt angebracht: "životvorjašcij krest celovali esmy"
- *wir haben den Treueid geleistet* = •uns ist das Merkmal 
eigen, daß wir das Kreuz geküßt haben; wir sind solche, die .. .* 
(v,gl. F. Scholz, Studien zur Geech.des umschriebenen Perf. S.29)

441 /18  " B o j a r e  že  i  v o e v o d y ,  j a k o  i s t i n n i i  r a b i ,  o b e s c a v s e -

sja svoemu vladyce tvoriti po ego nakazanbju, na tom
ž e  i  c h r e e t b j a n s k o j u  v ē r o j u  v e r o v a š a s j a  e m u . "  * 0

*Die ... Voevoden versprachen ihrem Herren - wie wirk- 
liche Knechte -, seinen Anweisungen entsprechend zu 
handeln, und sie beschworen ihm dies bei ihrem christ- 
liehen Glauben.*

DiLe fragliche Wendung ist derjenigen im vorherigen Beispiel- 
satE synonym: 'Treueid leisten'; auch hier, so scheint es, 
wäire das periphrastische Perfekt angemessener als der Aorist.

39)"Р0шуз1іт g • .  myśliju" - figura etymologica; "nepobedimoe 
oruzie i zivotvorjascij krest" - glossierende Synonymie.

4□) "chrestbjanskoju vēroju verovasasja" - figura etymologica.
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2.2 Aor•-Formen bei determinierten_Verben_ļSim£licia2 
§er_Bewegung

Determinativa hatten auf Grund ihrer Zielgerichtetheit (und 
später auch Einmaligkeit) der ausgedrückten Bewegung eine 
größere Affinität zum Aorist als andere Durativa, da - 
spricht man in der Vergangenheit _ bei dieeen Verben das Er- 
reichen des Ziels impliziert ist• Diese Empfindung führte 
maßgeblich dazu, daß Komposita der determinierten Verben der 
Bewegung den perf. Aspekt, die nichtdeterminierten Verben 
der Bewegung den imperf. Aspekt angenommen haben. Das Er- 
scheinen determinierter Simplicia im Aorist hat also nichts 
Besonderes an sich. Daher ist es gerade verwunderlich, daß 
wir in beiden Texten kaum entsprechende Belegstellen vorfin- 
den. Wir müssen dies als Hinweis darauf werten, daß determi- 
nierte Simplicia Ende des 15• Jh.s bereits stark dem imperf. 
Aspekt verpflichtet waren.

KP 73/1 "On že (= севагь) na nich vozvraãcasesja, bežachu ot
nego i razlucachusja i dajachut emu putb, i tako gro- 
gnasa turkov к polomu mestu, .••, E2Ì2Ì5S ßrazane 
bezčisleno, zakalachu boich aki svinej, dondeže groj- 
dosa poloe mesto, a ize bezasa na storonu po ulicam
- tamo gobbeni_b£8a."
1Der Kaiser aber war ihnen zugewandt (= den Türken), 
sie aber flohen vor ihm und entfernten sich und ga־ 
ben ihm den Weg frei; und so jagte mein die Türken 
zur Mauerbresche - die Griechen töteten unzählige 
von ihnen (wie Schweine schlachteten sie jene ab), 
bevor sie durch die Bresche (ins Freie) geeilt wa- 
ren; diejenigen aber, die zur Seite in/durch die 
Straßen gelaufen waren, wurden dort getötet.’

In diesem Abschnitt stehen Ipf.- und Aor.-Formen in engstem 
Kontakt. Die Wahl der Tempora erweist eich als sehr sinnreich 
Zunächst gibt der Autor die allgemeine Szene - der Kaiser, 
die Türken auf der Gegenseite - die Handlungen der beiden Ge- 
genpole drückt der Autor der K-pler Erzählung durch das Ipf. 
aus. Dann werden die Griechen zum Handlungsträger - der Autor 
drückt - durch den Aor.- mit aus, daß die jeweiligen Tätig-
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kelten zu Ende (bia zum Erfolg) durchgeführt worden sind.**' 
Dort aleo die aktuelle, nur tätigkeitabezogene Schilderung 
dea Geschehens (Ipf.), hier Nennung der Handlungen mit Ein- 
beziehung dea Abechlussea bzw. Endeffekte - die Türken wur- 
den zur Bresche gejagt, es wurden ihrer viele getötet. Einen 
bemerkenswerten Gegensatz bilden "zakalachu bo ich aki svi- 
nej" und **dondeže projdośa poloe mesto**. Durch das Ipf. 
lenkt der Autor die Aufmerksamkeit des Lesers ganz auf das 
Geschehen - er unterstreicht seine Absicht noch durch einen 
drastischen Vergleich: 'schlachteten sie ab wie Schweine'.
Der folgende Aor. benennt dagegen nicht nur die Tätigkeit 
der Türken, sondern zugleich den Endpunkt dieser Bewegung: 
'bis sie durch die Bresche (ins Freie) geeilt waren', gleich- 
zeitig ist damit indirekt auch das Ende des 'Abschlachtens' 
bezeichnet. Anders als *1zakalachu" ist "bežaša" richtungs- 
bezogen, ersteres impliziert zudem noch die Wiederholung.
Der Aor. **bezasa" ist so zu interpretieren, daß die Türken, 
die gehofft hatten, durch Flucht ins Straßengewirr sich ret- 
ten zu können, nicht auf der Stelle - während ihrer Flucht - 
aufgegriffen und getötet wurden, sondern später erst, nach- 
dem sich die Lage etwas beruhigt hatte, ihren Tod fanden- 
"bezachu" in der ersten Zeile des Zitats ist nur negativ 
erläutert - **ot nego" - *von ihm weg'; "bezasa" dagegen folgt 
die klare Zielangabe "na storonu" - gemeint ist *ins Stadt- 
innere1.

PS 77/27 "I tako litva ot goroda v stany pobeža. Z goroda že
vyskocivse chrestbjane dalece za nimi, sekušce ich, 
gnasasja: kotorych že vo pskovskom rvu zastavajusce
i tech pribivajusce."
'So flohen also die Litauer in ihr Lager. Die Pies- 
kauer aber verließen die Stadt, hieben auf sie ein 
und verfolgten sie: einige stellten sie bereits in 
/an den Stadtgräben - die töteten sie gleich.'

Der Erzählton dieser Episode ist durch **pobeža** angeschlagen.

־ 397 ־

41) Vgl. van Schooneveld, A Semantic Analysis, S. 55:
t h e  i m p e r f e c t  may d e n o t e  t h e  g e n e r a l  * f r a m i n g '  s i t u a t i o n ,  
w h i c h  h a s  i n  s u c h  c a s e s  a  l o n g e r  d u r a t i o n  t h a n  t h e  
e v e n t s  p r e s e n t e d  b y  t h e  a o r i s t . "  H e r v o r h e b g .  v . S c h o o n e v e l d .
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Trotz der Zielangabe ("litva v stany pobeza") ist zu fragen, 
ob diese Aor.-Form berechtigt ist. Denn "v stany" stellt eine 
überflüssige Information dar: In der Folge schildert der Au- 
tor nämlich Ereignisse, die sich auf dem Fluchtweg der Litau- 
er zutragen. Die folgende finite Verbalform "gnasasja" lehnt 
sich lautlich an "pobeža"; berechtigt ist sie im Grunde noch 
weniger als "pobeza", da diese Verbalform noch näher erläu- 
tert wird: "kotorych že ... zastavajusce i tech pribivaju- 
see" ־ dies sind ja Vorgänge, die im Verlauf der aoristisch 
ausgedrückten Handlungen geschehen. Resultativ-referierende 
Erzählweise, die hier zweifellos vorliegt, erklärt die For- 
men nur unvollkommen, denn dieser Erzählhaltung entsprechen 
nicht die Part.praes.-Formen. - Die Tatsache, daß "gnati" 
eine zielgerichtete Bewegung ausdrückt, mag die Entscheidung

42 vdes Autors (oder eines Kopisten? ) für den Aor• erleichtert 
haben. - Offen bleibt, welchen Sinn hier die reflexive Form 
"gnasasja" ergeben soll.

Das stets als Beispiel für ein determiniertes Verb der Bewe- 
gung fungierende "it(t)i" begegnet in unseren Texten nur ein 
einziges Mal im Aorist: im Pleskauer Text. Während der K-pler 
Autor stets in die Präfigierung ausweicht, wenn er eine 
Aor.-Form von "it(t)i" bilden könnte, verwendet der Pleskauer 
Autor außer dem folgenden Aor.-Beleg zwei Mal die Suppletiv- 
Form "idjaše" statt zu erwartendem "idosa".
PS 74/24 "Egda že, jako rekoch, idosa к prolomnomu mestu i

svjatyja ikony, togo že casu, . •«, vesnicy na konech 
p r i b e ž a v s e ne voinskie, reku, ljudi,no voini 
christovy ..."
,Als auch Ikonen zur Bresche zogen (= als sie mit 
Ikonen ... zogen), da kamen auch Boten zu Pferde 
herbei -

42) Variante, S. 152: "gnaeesja" - das würde bedeuten: "gna- 
chusja". - VergleichsmaTerial zu •gnati/8ja* bieten unse- 
re Texte nicht; *goniti" begegnet zwei Mal im Praee5:
PS 50/8 "lev gonit verbijuda", PS 92/15 "vetra gonisi".

43) Part.praet. "pribežavse" ersetzt hier offenbar Aorist.
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aber keine Kriegsleute, sondern ־ ich sage euch - 
Streiter Christi .

Ähnlich wie obiges "gnasasja" ist "idosa" lediglich aus ei- 
ner resultativen Erzählhaltung heraus verständlich. Die Pro- 
Zession ist anscheinend noch auf dem Wege zur Bresche, als 
jene Streiter Christi herbeikommen. "Egda" wäre also in die- 
sem Pall präzise mit *während' zu übersetzen, und statt

v  A  Â"idosa" würde man "idjachu" erwarten. Für die Interpreta- 
tion 'Als sie zur Bresche gekommen waren, stießen Streiter 
Christi zu ihnen1 müßten wir wohl lesen "... dostigosa" 
oder "... dojdosa", am besten noch einen Dat.abs.
Die übrigen Textstellen mit "itti" im Präteritum geben uns 
keine sichere Interpretationshilfe an die Hand, da wir dort 
die Universalendung "idjase" vorfinden (65/23, 66/4 ,26/־), 
als Glieder reimender Satzreihen.Ähnlich wie bei "gnaea- 
sja" im Beispiel oben dürfte also "idosa" weniger syntaktisch 
bedingt sein, sondern diesen Aorist seiner Determiniertheit 
verdanken.

è2Err?2E5 ל • 2 ÊS_bei_Sim1)licia der 
i^Ļeskien^schen^lasse

Ein Blick auf Tabelle 2 (vorletzte Spalte) zeigt, daß beide
Texte viel mehr Aor.-Belege von durativen Simplicia der
4. Leskien'sehen Verbalklasse aufzuweisen haben als von den

46anderen Verbalklassen zusammen. Wir unterscheiden hier die 
nicht produktive Gruppe der Verben auf -eti/ati mit vorwie- 
gend Zustandsbedeutung (Leskien: Klasse IV B) und die große 
Gruppe der sog. iti-Verben (Leskien: Klasse IV A); meist De- 
nominativa, aber auch viele alte Kausativa. Besonders auffal-

־ 399  -

44) "egda" verlangt nicht zwingend den Aor. ־ etwa die Hälfte 
aller "egda"-Sätze führt den Aor., die andere Hälfte das 
Ipf. (PS 88/22, 85/7 u.a.), Praee. (PS 71/25, 93/15-17), 
mit Part.praee. (PS 91/4) - 'wenn; während'; mit Part, 
praet. (PS 75/14, 90/10 u.a.) - 1ale/nachdem1.

45) vgl. Ausführungen über ־(j)ase beim Plural - S. 341 51 ־.
46) Außer Betracht bleiben bei dieser Feststellung die for- 

melhaften Aor.-Formen wie "rece", "rekoch", "glagola" usw.
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lend ist die Homogenität der Gruppe der iti-Verben im morpho- 
logischen Bereich. Ebenso einheitlich werden ihre Ableitungen 
gebildet - durch das Suffix -1a-. Früh schon muß diese Gruppe 
von Verben gleicher Struktur semantisch in zwei Abteilungen 
zerfallen sein - Verben, die eine Handlung, einen Vorgang 
einfach so benannten ("ljubiti", "mysliti", "meriti", "toci- 
ti" usw.) und Verben, die mehr und mehr speziell den einmali- 
gen Vollzug der durch sie ausgedrückten Handlung bezeichne- 
ten und sich zur allgemeineren Benennung der Handlung, des 
Vorgangs, der Tätigkeit usw. der suffigierten Ableitung be- 
dienten, die unter den Komposita sicher bereits verbreitet 
war - einige bekannte Beispiele "javiti - javljati", "mbstiti
- mbšcati", auch viele Kausativa wie "svjatiti - svjascati", 
"svoboditi - svoboždati" usw. Obgleich z.B. Ruzicka nachwei- 
sen kann, daß diese iti-Verben mit suffigierten Ableitungen 
z.2. der Entstehung der Nestorchronik keineswegs eindeutig47auf den perf. Aspekt festgelegt werden können, ist es 10- 
gisch (und die heutigen aspektuellen Verhältnisse bezeugen 
es), daß sie zu Perfektive wurden. Zwischen der Abfassung 
der PVL (Nestorchronik) und unserer Pleskauer Erzählung lie- 
gen über vier Jh., innerhalb welcher die aepektuelle Ent- 
wicklung weitergegangen ist, innerhalb welcher Tendenzen 
sich gefestigt haben. Die hohe Anzahl von Aor.-Belegen dura- 
tiver Simplicia im Rahmen der 4. Leskien'sehen Klasse zeugt 
von weitgehender Perfektivierung. Umgekehrt hatten wir aber 
auch schon Gelegenheit, iti-Verben kennenzulernen, die sich 
konstant der Aor.-Bildung entzogen, und die sogar innerhalb 
reimender Satzreihen die Suppletiv-Form -(j)ase zeigten (z.B. 
"tvoriti"). Andererseits ist aber auch festzustellen, daß 
manche imperf. Verben im Aor. erscheinen - einfach aus Grün- 
den der Analogie. Allerdings wird man diesen Verben - s.u. - 
vermutlich die eindeutige aepektuelle Zuordnung absprechen 
müssen ־ zumindesten im Sprachgefühl der jeweiligen Autoren.

47) Ruzicka, Verbalaspekt, S. 24 - 40.
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2 . 3 , 1  K - p e l :  S i m p l i c i a  d e r

4• Leskien1 sehen Klasse

Beide Texte zeigen in bezug auf diese Klasse ein recht ähn- 
liches Bild bei teilweise gleichem Wortmaterial. Eine Aus- 
nähme bildet die Abteilung IV В bei Leskien, jene Verben 
mit Präsens-Stamm auf -i- und Infinitiv-Stamm auf -e-/-a-. 
Während uns in der Pleskauer Erzählung nur vier - mögliche - 
Aor.-Belege von "slysati" ("slysach/om, -a^te") begegnen, 
finden wir in der K-pler Erzählung 14 Aor.-Formen, vorwie- 
gend von "vidêti", "slysati" und vereinzelt von "veleti" 
und " s p a t i " . "videti" und "slysati" haben nach Dostál
starke Affinität zum perf. Aspekt, wohingegen er "veleti"

49 *eindeutig dem imperf. Aspekt zuweist. y Im Falle von "veleti"
mag diese Einschätzung auf Grund der wenigen Belegstellen im
aksl. Textmaterial zustandegekommen sein (nur Praes.-, Part.
Praes.- und Verbal-Substantiv-Belegeji In der altruss. Lite-
ratur hat "velēti" eine hohe Frequenz und gilt als aspektuell

SOneutral oder sogar perfektiv. Die im folgenden vorzustel-
lenden Aor.-Belege der genannten Verben sind die einzigen
finiten Präteritalformen in der K-pler Erzählung, also Ipf.
und 1-Part. dieser Verben treten nicht auf. Die Praes.-For-

5 1men haben Gegenwartsbedeutung.

64/11 i jako yzydosa paki gražane na stenu i videsa
v o  r v e  m n o ž e s t v o  t u r o k ,  a b i e  z a ž i g a c h u  b o c k y  s s m o l o j u  

i  p u e c a c h u  n a  n i c h ,  i  p o g o r e e a .  v s i . "

und als die Griechen wieder die Mauer bestiegen 
hatten und die große Zahl der Türken im Graben sahen/ 
gesehen hatten, da entzündeten sie gleich die Teerfäs- 
ser und ließen sie zu ihnen herabrollen; und es ver- 
brannten alle.1

־ 401 ־

48) "spati" gehört an sich nicht hierher, da sein -a- im Infi 
nitiv-Stamm nicht lautgesetzlich aus -e- hervorgegangen 
ist - vgl. Bielfeldt . Altslav. Grammatik, S. 202, § 258 
Leskien, Handbuch, S. 164, § 138.

49) Postal. Studie - "videti" = S. 138; "slysati" = S. 136; 
"velati" = S. 238; "spati" = S. 237•

50) vgl. z.B. Nikiforov. Glagol, S. 76•
51) z.B.: 63/18 "Vidim, cesarju, jako sej bezvernyj ne 081a-
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"vzydosa" und "videsa" sind gleichgeordnet und stehen im 
Verhältnis der Vorzeitigkeit zur Haupthandlung. Jenes Sehen, 
jener Anblick ist der Anlaß für die folgenden Handlungen/Ge- 
schehnisse. Wir finden in der K-pler Erzählung noch einige 
vergleichbare Sätze, die nach dem Schema aufgebaut sind:

56/1 "...t i prised v Vizandiju, vide na tom meste зегаь gor
i glusic morskich mnogo. I Jgoyele gory ryti ..."

und als er nach Byzanz gekommen war, erblickte 
er sieben Hügel an dieser Stelle und viele Buchten.
Und er befahl, die Hügel abzutragen ...י

v ¥ ¥56/34 "V sedbmoe leto vide сезагь malo zivuscich v grade,
zane vélik bo be zelo, i tako sotyori, ..."
1Im siebten Jahr sah/erkannte der Kaiser, daß nur we-
nige (= zu wenige) Menschen in К-pel lebten - denn die 
Stadt war sehr groß, und daher tat er folgendes: ...'

66/6 "Na utrija že, jako videsa turky stenu nezadelanu,
vskore ņaskočisa i Ььjachusja 8 greki: ..."
*Am Morgen aber, als die Türken sahen/erkannten, daß 
die Mauer noch nicht wieder instandgesetzt war, stürz- 
ten sie herbei und kämpften mit den Griechen: ...'

72/7 no dnju sze uspevsu, egda videsa turky bastu
delajušcich, vskore £usti|a na nich izo mnogych pusek 
i ne dasa im delati; ..."
,Als die Türken am Morgen entdeckten, daß die Griechen 
den Turm wieder aufbauten, beschossen sie diese aus 
vielen Geschützen und hinderten sie daran; ...*

73/33 "Magúmét že okajannyj, jako vide tbmu veliju nad gra- 
dom, sozya knižniki i moin i vogrosi ich: 1 ...יי״
,Als Mehmed, der Verruchte, die große Finsternis über 
der Stadt erblickte, rief er seine Weisen und Mullahs 
herbei und fragte sie: ••..,י

beet delom, no 67/27 "Vidiin ubo, jako gaurove
ochrabrisasJa na nas • ••".

52) Ähnliche Beobachtungen wie unsere machte auch Ruzicka. 
Verbalaspekt, S. 42 - 45î "vidéti". - vgl. auch u., S. 
über Plusquamperfekt und Vorvergangenheit.
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Heute würde man diese Aoriste mit "uvidet*" - *erblicken1 
übersetzen. Die Vorstellung, die ursprünglich zur Verwendung 
des Aorist in dieser speziellen Konstruktion geführt hat, 
dürfte wohl weniger ein punktuelles *Erblicken1 gewesen 
sein als vielmehr die Ablösung des Sehens, Schauens durch 
eine andere Handlung: z.B. Mehmed sieht die Dunkelheit über 
der Stadt - dieser Anblick führt zu einer Reaktion: er ruft 
die Weisen herbei• Das Geschaute initiiert eine Reaktion - 
das Sehen endet mit dem Einsetzen der Reaktion. Der Aorist 
"vide/sa" kann diesen Sachverhalt, zu dem heute perf. "uvi- 
det1n nötig wäre, noch ausdrücken - in der Pleskauer Erzäh- 
lung ist dies nicht mehr möglich: dort behilft sich der 
Autor mit dem Part.praet,: "videv ze sie" u.a. - aber auch 
diese Wendung verweist darauf, daß "videti" - vielleicht 
gerade wegen seiner hohen Frequenz - noch besonders lange 
in einem voraspektuellen Zustand verharren konnte. Ähnlich 
wie bei "rece", "glagola" u.a. dürften wir es bei "vide/sa" 
mit stark formelhaft geprägten Wendungen zu tun haben.

Aber auch einfaches ,Sehen1, ebenfalls mit dem Unterton 
,Erblicken1 wird mit dem Aor. von "videti" ausgedrückt. Es 
ist schon auffallend, daß der K-pler Autor - im Gegensatz 
zum Pleskauer Autor - "videti" nie im Ipf. verwendet.

¥ ¥ V67/41 sobravsimze sja 1judem mnozem vldesa и velikija
cerkvi Premudrosti božija и vercha iz vokon plamenju 
ognennu veliju izšedšu, okruzivsu vsju seju cerkovnuju 
na dolg cas, ..."
■...; und es versammelte sich dort eine riesige Men- 
schenmenge; es war zu sehen, wie eine große Flamme aus der 
Hagia Sophia durch ein Fenster in der Kuppel entwich 
und dann noch lange Zeit die Spitze der Kirche um- 
spielte, ...'

68/14 "I tako £redstavi emu onech (muzej , ize videsa сJudo,
i jako usljsa севагь glagoly ich, gade na zemlju, ..."
 Und so stellte er (der Patriarch) ihm (dem Kaiser)״
jene Männer vor, die das Wunderzeichen (= die aus der 
Hagia Sophia entweichende Flamme, d.h. den entweichen- 
den Heiligen Geist) gesehen hatten; und als der Kaiser 
ihren Bericht vernommen hatte, sank er zu Boden, ...*

־ 403 -
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60/22 "Сезагь že ... goide po stenam grada, ..., i videsg 
(sic) polny rvy trupija, a iny v potocech i na bre- 
zech, i gometisa vsech ubbennych do 18 tysjac ..."
,Der Kaiser schritt die Mauern ab/inspizierte die Mau- 
ern, • ••, und sie sahen die Gräben voller Leichen, 
viele Gefallene in den Flüssen und ал den Ufern; und 
sie schätzten ihre Zahl auf 18.000 ...'

Besonders die beiden ersten Belegstellen - 67/41 und 68/14 ־ 
unterstreichen die eher zuständliche Bedeutung von ,Sehen'. 
Beide beziehen sich auf die lang anhaltende Erscheinung 
("okruživsu vsju 8eju cerkovnuju na dolg cas, ...") der ent- 
weichenden Flamme. In Beispiel 67/41 haben wir es mit einer 
knappen Schilderung zu tun, deren Komprimiertheit sich in 
den vielen partizipialen Konstruktionen äußert, "videsa" 
trägt diesem referierenden Erzählton Rechnung, die Erschei- 
nung wird als etwas Abgeschlossenes betrachtet. Das gleiche 
gilt für 68/14, wo in einem Relativsatz auf die Flammener- 
scheinung Bezug genommen wird 1,ize videsa cjudo" - die Er- 
scheinung als Gesamtes.
In der letzten Textstelle tritt die Nuance des Erblickens 
etwas deutlicher hervor, doch bleibt die Grundbedeutung des 
Sehens, Schauens wegen der dreigliedrigen Aufzählung - Lei- 
chen in den Gräben, in den Flüssen und an den Ufern - domi- 
nierend.
Wenn Ruzicka im Rahmen seiner Untersuchungen feststeilt,
daß sich "vidēti" im Rahmen der PVL (Nestorchronik) als

531*dem Aspekt noch nicht unterworfen" zeigt, dann können 
wir anknüpfend sagen, daß der Gebrauch von "videti" in der 
K-pler Erzählung diesen Zuetand ungebrochen reflektiert.

"slysati" ist semantisch und daher auch aktioneartlich sehr 
ähnlich zu bewerten wie "videti", und die Belegstellen auch 
dieses Verbs zeigen den gleichen voraspektuellen Zustand 
wie "videti". Allerdings sei daran erinnert, daß - während 
der Pleskauer Autor jede Aorist-Form von "videti" durch

53) Ruzicka, Verbalaepekt, S• 44.
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"vidjase" ersetzt - er gelegentlich als Aorist interpretier- 
bare Formen von "slysati" verwendet•
62/9 "I jako slysaea ljudi zvon cerkvej božbich, abie

 ,Und als die Menschen den Klang der Glocken vernahmen״
da wurden sie neu gestärkt und faßten frischen Mut ...'

Der Gebrauch von "slysati" entspricht hier der hauptsächlichen 
Verwendung von "videti" im Sinne von 1Vernehmen', das als An- 
laß/Auslöser einer Reaktion fungiert. Vgl• Beleg 75/4!^
55/21 "...; i sie umysljajusce carju v dni i v nošči, 

slysa v sne glas :
 und wie der Kaiser dies alles (= der Platz der ;...״
zu errichtenden Stadt) Tag und Nacht erwog, hörte er 
im Schlaf eine Stimme: ...'

Dieser Aorist ist ähnlich zu bewerten wie etwa "reče": in der 
Vorstellung des Autors ist das folgende Zitat ein zusammen- 
hängendes Ganzes.
77/8 "Ot inych že paki slysachom. jako ostavsej ot suscich

s cesarem и Zlatych vrat ukradosa ego toja nosci ..."
1Von anderen wieder habe ich gehört, daß die Uberle- 
benden der Kämpfe am Goldenen Tor, wo sie zusammen mit 
dem Kaiser gestanden hatten, den Körper (des gefallenen 
Kaisers) an sich gebracht (= in Sicherheit gebracht) 
hätten ...1

"slysachom" kann als Ipf. und als Aor. gedeutet werden; hier 
dürften wir mit ersterem zu rechnen haben. Denn expressis 
verbis hat der Autor diese Version des Schicksal des kaiser- 
lìchen Leichnams von verschiedenen Leuten gehört - die Ite- 
rativität ist unausgesprochen der Grund für ein gewisses 
Maß an Glaubwürdigkeit, das dies Gerücht für sich beanspru- 
chen kann.

- 405 ־

54) Hierher zu stellen ist auch 75/4 "Севагь ze, jako slysa 
božie izvolenie, poide v velikuju сегкоѵь i gade na 
zemlju, ..." ־ *Als 3er Kaiser ... vernommen Rāīte, ... 
stürzte er zu Boden, ...״
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56/26 "Velikij že Konstjantin 0 sem vozmutisja zelo, no
obace slovesa ich vele napisati, a magistry ... raz- 
deli na dvoe, ibo edinoj strane povele razmeriti gradskie 
steny i strelbnici i nacati grad delati, a drugoj strane 
povele razmeriti ulicy i ploscadi na rimskij obycaj; i 
tako nacasa delati ..."
'Darüber (= Sieg der Schlange über den Adler) war der 
große Kaiser Konstantin sehr beunruhigt; dennoch befahl 
er die Worte (= Deutung der Weisen) niederzuschreiben•
Und er ordnete an, daß die Würdenträger der Stadt in 
zwei Gruppen aufgeteilt werden sollten - den einen be- 
fahl er, die Messungen zum Bau der Mauern und der Wehr- 
türme durchzuführen und den Bau der Wallanlagen zu be- 
ginnen, den anderen befahl er, Messungen für den Bau von 
Straßen und Plätzen nach römischer Art anzustellen; 
und so begannen sie, ... zu errichten.1

Der große Textabschnitt wurde vorgeführt, damit ein Vergleich
von "vele" und "povele" möglich werde• Im Gebrauch der beiden
Formen kann ich nicht den geringsten Unterschied feststellen•
Leider ist dies die einzige Textstelle, die "vele" enthält,
so daß wir uns mit der Feststellung begnügen müssen, daß
"vele" und "povele" hier absolut bedeutungsgleich sind. Es
handelt sich hier offenbar um einen Reflex der aspektuellen
Neutralität von "velēti", die Nikiforov diesem Verb beschei-

55nigt; im 16. Jh., für das die Aussage Nikiforovs gilt, fin- 
den wir ־ was die Pleskauer Erzählung anbelangt - keinen Re- 
flex dieses voraspektuellen Zustandes mehr vor: weder kommt 
dort ein Aor. "vele" noch ein Part.praet. "velev" vor•

73/15 "Magúmét že, videv tolikoe padenie svoich i slysav
cesarevu chrabrostb, toja noci ne spa, no sovet velij
80tVOri X •••"
*Mehmed konnte, da er ал die vielen Gefallenen und an 
die Tapferkeit des Kaisers dachte, in dieser Nacht 
nicht schlafen, sondern er faßte einen wichtigen Ent- 
schluß: •••'

Die wichtigste Aussage dieses Satzes ist die, daß der Sultan 
einen wichtigen Entschluß gefaßt hatte - nämlich die Belage- 
rung K-pels aufzugeben und abzuziehen. Daß er in jener Nacht

55) Nikiforov, Glagol, S. 176 - 78
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nicht schlafen konnte, dient der Illustration und der Dra- 
matisierung י־ als Information ist die Schlaflosigkeit des 
Sultans zweitrangig. Der Autor erwähnt diese nur nebenbei - 
der Aorist umfaßt den gesamten Zeitraum der Schlaflosigkeit 
"toja noci ne 8pa" in raffender Mitteilung.

Die im folgenden zu behandelnde Gruppe der iti-Verben mit
Aor.-Belegen hat neben verschiedenem anderen vor allem dies
gemein: Dostal bezeichnet die von uns aufgefundenen Verben

56bereits auf Grund des aksl. Textmaterials als perfektiv; 
das gleiche gilt auch für heute "udariti", "streliti", 
"pustiti" , "skociti" , " javiti" •
Wenn wir davon sprachen, daß die aspektuelle Scheidung der 
iti-Verben davon abhing, ob der Gebrauch eines Verbs auf die 
Einmaligkeit der ausgedrückten Handlung eingeengt wurde 
(und zur Bezeichnung der Handlung allgemein oder ihrer Wie- 
derholung die mit Hilfe des Suffix -1a- gebildete Ableitung 
Verbreitung fand) oder aber ob ein iti-Verb seinen umfassen- 
den, auch Wiederholbarkeit einbeziehenden Sinn behielt, dann 
bietet das vorzulegende Material aus unseren Texten die be- 
sten Belege hierfür.

In der Pleskauer Erzählung, so hatten wir beobachtet, hat 
der Aorist von "biti" die Bedeutung *ganz gezielt (mit ei- 
nem Geschütz - "narjad") schießen'; sonst heißt es 'schla- 
gen' bzw. "bitisja" - 'sich schlagen, kämpfen1, "biti" er- 
scheint in der K-pler Erzählung nur einmal im Sinne von

С О1schießen', jedoch im Imperfekt. In der Bedeutung 'ab- 
schießen einer Kanone oder Feldschlange' begegnet uns in der 
K-pl-er Erzählung in erster Linie "pustiti".

- 407 ־

56) Dostal, Studie - "udariti" = S. 408, "streliti" = S. 498, 
"skociti" = S. 88, "javiti" = S. 80, "pustiti" = S. 86.

57) Daum-Schenk. Die russischen Verben - "udarit1" = S. 647, 
"strelit'" =vS. 624, "pustit'" = S. 525, "javit1" =
S. 690; "skociti" ist als Simplex außer Gebrauch gekom- 
men - vgl. "skaknut* - skakat'".

58) s.u. S. 409, zu "udariti" Beleg 65/13.
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 paki bezboznyj £2Y2ł® prikatiti onu pusku ,...יי 63/41
veliju, be bo uvjazana obruci zeleznymi, cajachu 
ukrepiti ju; i Jako pustisa ju vpervie, able razsja- 
deeJa na mnogyja casti."
*••., und wieder befahl der Gottlose, jene große 
Kanone herbeizuziehen; diese war mit eisernen Reifen 
umfaßt, von denen man hoffte, sie würden (den Lauf) 
verstärken• Als sie aber zum ersten Mal abgeschossen 
wurde, zersprang/explodierte sie gleich in viele 
Stücke•'

66/10 greki ze razbegosa i pustisa na nich pusky
i gobisa mnogo túrok.n
*..., die Griechen liefen (plötzlich) auseinander 
und schossen die Kanonen auf die Türken ab und töte- 
ten ihrer viele.*59

Auch hier ist sicher die Vorstellung vom langwierigen Laden, 
dem sorgfältigen Zielen und dem Abschuß in den Gebrauch des 
Aorist eingegangen.Umgekehrt wird - wie auch in der Pies- 
kauer Erzählung - das Abschießen der Pfeile imperfektisch 
gefaßt: das möglichst schnelle Abschießen der Pfeile, also 
die Vielzahl beherrscht die Vorstellung, nicht das Zielen ־ 
vgl.: 67/11 "strely bezcisleny puscachu na пъ", vgl. auch 
jene uns bereits bekannte Textstelle: 64/1 1 "abie zazigachu 
bocky 8 smoloju i puscachu na nich" (s.o., S. 401 ).
Einmal gebraucht der Redaktor oder■Autor der K-pler Erzäh- 
lung "pustiti" mit Aorist in übertragener Bedeutung ־ viel- 
leicht soll es das Abschießen von Kanonen assoziieren: der 
Klang der muslimischen Instrumente wird dem christlichen 
Glockenklang entgegengeschleudert :
59/44 ,1Turki z paki, uslysavse zvon velij, pustisa surnyja

i trubnyja glasy i tumban tbmocislennych, ..."
,Als die Türken aber den Klang (der Glocken) vernäh- 
men, schleuderten sie diesem den Schall ihrer Schal- 
meien, ihrer Hörner und tausender Pauken entgegen,...*

- 408 -

59) Einen dritten Beleg "pustisa na nich izo mnogych pusek" 
finden wir oben S. 402, Öeleg 72/7.

60) Vgl. hierzu: 71/29 H0t devjatoe godiny togo dni pakļ bez- 
vernyj povele biti grad״... izo mnogych pusek i piscalej,
i, navadivse pusku Ьоіьвиju,^udarisa v bastu, tako v dru- 
gie i v tretbi, i razbiea baetu, i tako projde toj denb; 
..." - nach Runciman, Die Eroberung K-pels, S. 101, konn- 
te die große Kanone nur 7 Mal am Tage abgefeuert werden.Gerd Stricker - 9783954792900
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Wie "pustiti" hat auch "udariti" die Bedeutung ,ganz ge- 
zielt ein großes Geschütz abfeuern'. Ein Beispiel hierfür 
bot bereits Anm. 60 auf der vorigen Seite: "navadivse gusku 
bclbsuju, udariša v baštu". Die nun folgende Belegstelle 
verdeutlicht, wie der K-pler Autor differenziert: "udariti"^1 
bleibt dem Abschuß der großen Kanone Vorbehalten, während 
das Schießen mit kleineren Geschützen mit "bbjachut" und 
"streljati" bezeichnet wird.
65/13 "Ubo v 6-j denb maija mesjaca paki bezvernomu pove-

levšu biti grada v to že mesto, ideže i pervee,
bbjachut i izo mnogych pušek po tri dni i, jako utrudisa
stenu, i udariša iz bolbšie pusky, i sgade kamenie
mnogo. V drugie udariša, i rasgądesja steny velikoe
mesto, no uže veceru nastavšu, turky naçasa streljati
izo mnogych pušek v to že mesto, ..."^
1Am 6. Mai befahl der Ungläubige, die gleiche Stelle 
der Stadtmauer zu beschießen wie zuvor. Und sie beschos- 
sen diese Stelle drei Tage lang mit vielen Geschützen. 
Als sie aber die Mauer beschädigt hatten, gaben sie aus 
der großen Kanone einen Schuß ab, und viel Gestein 
stürzte herab. Sie schossen noch einmal - diesmal stürz- 
te ein großes Stück der Stadtmauer ein. Gegen Abend be- 
gannen sie, diese Stelle aus vielen Geschützen zu be- 
schießen,...*

Schließlich treffen wir auch einmal auf "streliti" in eben- 
dieser Bedeutung *ganz gezielt ein großes Geschütz abfeuern1;

¥ ¥ ¥ V61/31 "Na utrija ze раку nacasa biti to ze mesto iz mnogych 
pušek i piscalej, i jako utrudiša stenu, navadiv stre- 
lisa iz bolbšie pusky, ..."
,Morgens begannen sie abermals, diese Stelle aus vielen 
Geschützen und Feldschlangen zu beschießen. Und als die 
Mauer beschädigt war, zogen sie die große Kanone heran 
und schossen damit, ...*

־ 409 ־

61) An sich ist "udariti" kein Simplex, doch dürften die Ab- 
lautverhältnisse die Abkunft von "udariti" verschleiert 
haben: "dira" - *Riß1, "dbrati, derę" - *schinden, rei- 
ßen* - s. Sadnik-Aitzetmüller, RWB, S. 226.

62) Vgl.^weiter 65/20 "Na utrija že раку turki udariša iz 
bolbšie pušky poniže togo mesta ..." - *... schossen
die Türken mit der großen Kanone diesmal etwas tiefer ...1.
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Aufschlußreich ist dagegen die Stelle 59/30, die "streljati" 
bedeutungsmäßig klärt:
59/30 nacaea biti grad, takoze streljati i iz rucnych

i iz lukov tbmočislennvch: •••» a inii streljachu iz
pušek i iz piscalej, eliko možachu, ..."

und die Beschießung der Stadt begann, und sie 
schossen mit ihren Flinten und unzähligen Bogen, ... 
andere feuerten mit Geschützen und Feldschlangen, so 
viel sie nur konnten, ...*

"skociti" im folgenden Textabschnitt wird beinahe zu einem 
Synonym zu "napasti": ,einen Sprung tun1 - *auf etwas (herab-) 
fallen; sich stürzen auf״• Das charakterisiert mehr und deut- 
licher als lange Kommentare die Bedeutungsverengung, die altes 
iteratives 1 springen1 erfahren hat :
72/17 "(tri brateniki) ... skacisa so steny, nagadosa na

nich (= turkov) i secachusja s nimi ljute, ..."
,(drei Blutsbrüder) ... sprangen von der Mauer herab, 
stürzten sich auf die Türken und hieben schrecklich 
auf sie ein, ...'

Vgl. hierzu
70/20 сезагь že i ѵеіьтогі s nimi skakachu ßo^vsemu

gradu, ..."
1.... sprangen/eilten in der ganzen Stadt umher, ...*

71/11 "ochrabrisasja vsi i skakachu na turky aky divii zveri."
1faßten sie neuen Mut und sprangen den Türken wie wil- 
de Tiere entgegen.1

Während in Beleg 70/20 das Ziellose des Umherspringens/Um-
hereilens Ursache für das Ipf. ist, dürfte in Beispiel
71/11 nicht nur das sich andauernd vollziehende Anspringen
des Gegners für das Ipf. verantwortlich sein, sondern auch
der Vergleich, der das Augenmerk des Lesers auf das Gesche-
hen selbst, die Handlung an sich lenkt. ^

63) "skacisa" = A-kanJe.
64) Vgl. S.396, Beleg KP 73/1 "pobiša ich grazane bezcisleno, 

zakalachu bo ich aki svine .i".
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56/13 "•••; orei že vozletev iz ocbju na dolg cas, i paki
.ļāvis.ļa nizletajušc i gąde s zmiem na tož mesto, ...”

der Adler aber erhob sich und verschwand für 
längere Zeit aus dem Blick; dann erschien er wieder
- tief fliegend - und stürzte plötzlich zusammen mit 
der Schlange an derselben Stelle nieder, ...*

"javiti/sja" hat sich vielleicht am allerweitesten vom alten 
Durativum entfernt - bereits in den ältesten Texten begegnet 
es in dieser beinahe punktuellen Bedeutung.
Lassen wir einmal Lehnübersetzungen vom Typus "blagosloviti" 
beiseite, so können wir über die Simplicia der 4. Leskien1 
sehen Verbalklasse und ihre Aor.-Formen in der K-pler Erzäh- 
lung folgendes festhalten:
1. Eine ganze Anzahl von Aor.־Belegen der Verben mit i־Stamm 

im Präsens und в- bzw. a-Stamm im Infinitiv belegt, daß 
diese Verben, die meist einen Zustand bezeichnen, noch 
einen voraspektuellen Zustand reflektieren - die Bildung 
perf. Aspektpartner bildet bei diesen Verben noch heute 
Schwierigkeiten.

2. Aor.־Formen von iti-Verben begegnen ausschließlich bei 
solchen Verben, die auch heute perf. sind und die bereits 
Dostal an Hand des aksl. Textmaterials als perf. bezeich- 
net hat. An ihrer aspektuellen Ausrichtung in der K-pler 
Erzählung dürfte kein Zweifel bestehen.

2.3*2 Pleskau: Simplicia der 4. Leskien1sehen Klasse

In der K-pler Erzählung fanden wir 14 Aor.-Belege von Verben 
der Klasse IV В nach Leskien, Formen von "videti” und "sly- 
sati" machten davon den Hauptanteil aus. In der Pleskauer Er- 
Zahlung І8t diese Gruppe 80 gut wie gar nicht mit Aor.-Bele- 
gen vertreten, ,1videti” und "velēti” kommen nur mit Ipf.- 
Formen vor, wobei diese, wie wir festeteilen konnten, häufig 
die 3*pl״aor. vertritt. Meist finden wir außerdem zu erwar- 
tende Aor.-Formen durch einen präfigierten Aor. ersetzt (wpo- 
vele") oder durch ein Part.praet. vertreten ("зіузаѵ").

כ050711
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Lediglich von "slysati" finden wir einige Aor.-Belege, die 
aber z.T. nicht eindeutig sind ("slysach/om" - Aor. oder 
ipf.).
86/17 "... voevody sie slysasa. radosti isgolnisasja, ..."

1... die Voevoden hörten dies und wurden von Freude 
erfüllt, ...1

Sinngemäß entspricht dieser Satz einer Konstruktionsweise,
wie wir sie in der Pleskauer Erzählung 32 Mal beobachten:
z.B. "gosudarevy bojare i voevody sie že slysav, ..." oder
noch deutlicher etwa 70/20 w.1ako ze sie slysav, ..." Da
obiger Beleg 86/17 offensichtlich diese Haupttypen variiert,
können wir also auch übersetzen:

,Als die .... Voevoden dies gehört/vernommen hatten, 
ten, wurden sie von Freude erfüllt, ...*

43/18 "'Toj bo, rece, slysach, Pskov grad prevelik zelo v 
zemli vasej, ...״״
,,Diese Stadt Pleskau ist, wie ich gehört habe, eine 
große Stadt in eurem Lande, ...lf

Diese Worte sagt der polnische König zu den Gesandten des
Zaren. Hinter "slysach" steht nicht etwas einmal Gehörtes,
"slysach" ist hier vielmehr zu interpretieren als ,es geht
die Kunde1, ,man hört1 = *es ist bekannt*. Glaubwürdigkeit
erlangt diese Aussage für den polnischen König dadurch, daß
sie von vielen wiederholt, d.h. bestätigt wird. Daher soll-
ten wir "slysach" in diesem Kontext als Ipf., nicht als Aor.
ansehen.

50/17 " 0  sem ze grade velicem, imenno, govesçajusja s vami י
i govedaju vam, jakoze о nem slysachom. Pervie, zelo 
prevelika ego skazvvachu. .. .*"
1,Namentlich wegen dieser großen Stadt beratschlage 
ich mit euch und will euch mitteilen, was ich alles 
über sie gehört habe. Zuerst einmal, so hört man, 
ist sie ungeheuer groß, ...,י

Wir haben es hier mit dem gleichen Sachverhalt zu tun wie in 
Beispiel 43/18 - hier kommt er nur noch deutlicher zum Aus- 
druck, denn in diesem Beleg ist zu "slysachom" gleichsam sy- 
nonym "skazyvachu" gestellt. Nicht allein das Ipf. verweist 
auf die Häufigkeit des Erzählens - und damit auch des Hörens
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dieser Information, sondern auch das Verb selbst: Das-yva- 
Suffix breitet sich gerade im 16. Jh. zur Imperfektiv-Bil- 
dung aus.^

49/24 "1Da veste i eže izvestno slysaste. eliko v mimošedeee
dva leta ruskomu carju pakosti sotvorich ...'"
11 Ihr wißt ja und habt sicher vieles (davon) gehört, 
wieviel Ungemach/Schaden ich dem russischen Zaren wäh- 
rend der vergangenen zwei Jahre zugefügt habe . ..fl

Formal gesehen haben wir in "slysaste" eindeutig einen Aorist 
vor uns. Vom Kontext her handelt es sich aber um die gleiche 
Art von Hören wie in den beiden vorherigen Textstellen: um 
ein vielfaches Hören. Während aber in den beiden vorigen Bei- 
spielen die l.sg.ipf. und die 1.sg.aor. sich formal gleichen, 
bedeutet unsere Interpretation hier gleichzeitig, daß wir ei- 
ne falsche Form vor uns haben, denn die Iterativität/Wieder- 
holung des Hörens würde ein Ipf. erfordern, und das lautet 
für die 2.pl. "slysasete". Für die Wahl des Aor. an dieser 
Stelle sprechen zwei Gründe: 1.) Während die 1.ps.sg. und die 
1.ps.pl. sowie die 3.ps.sg. und die 3.ps.pl. von Ipf. und- 
Aor. auch im jüngeren altruss. Schrifttum noch einigermaßen 
sicher waren (sehen wir einmal ab von der Durchdringung der 
l.sg. mit der 1.pl. "slysach/־om"), herrschte gerade bezüg- 
lieh der 2.ps. große Unsicherheit. Dies zei^t sich besonders 
im Hinblick auf die 2.ps.3g.ipf. als auch 2.ps.3g.aor., die 
ja bekanntlich, um sie von der 3.ps.sg.ipf./aor. abzugrenzen, 
gern durch die 2.3g.perf. ("slysal e8i") ersetzt wurden^ Das 
gleiche trifft verstärkt für die 2.ps.£l. zu. Nur fällt die 
Unsicherheit dort nicht so auf, weil die 2.ps.£l. noch selte- 
ner in Gebrauch kommt als die 2.ps.sß. Neben der genannten 
Unsicherheit, die Formen der 2.ps.£l.aor./ipf. betreffend ist 
bei obigem *slysaste" in Rechnung zu stellen, daß 2.) der Au- 
tor den rhetorisch besonders stark ausgeformten Abschnitt

65) Nikiforov, Glagol, S. 122 23 ־; Borkovski.i. Istor. gram- 
matika, S. 291 f•» Otten. Fin. Verbalformen, S. 452 - 59.

66) S. Słoński: Tak zwane perfektum w językach słowiańskich. 
In: Prace filologiczne 10 (1932). S. 10. Hierzu auch 
van Schoonefeld, A Semantic Analysis, S. 14.
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dieses königlichen Briefes an seine Würdenträger durch ein 
ähnlichklingendes Verbpaar - "veste i slySaste" - einleiten 
wollte.66

In Bezug auf die iti-Verben ist das Wortmaterial in unseren 
beiden Texten teilweise recht ähnlich. Für ,ganz gezieltes 
Abfeuern eines Geschützes' fanden wir in der K-pler Erzäh- 
lung "pustiti", "streliti", ,\zdariti". In diesem Sinne ver- 
wendete der Pleskauer Autor, wie wir bereits beobachten konn- 
ten "biti" mit dem Aorist; aber auch "udariti" gebraucht er 
so :
60/29 "*••» nošci že prispevši, casu jako na tretbem, povele-

sa po nich udariti iz bolbšovo narjadu; ..."
als es Nacht geworden war, etwa zur dritten 

Stunde, ordneten sie an, sie (= die Litauer) aus 
dem großen Geschütz zu beschießen; ...'

Г ך 

72/22 "S Pochvalbskogo roskatu, iz velikie piscali iz Barsa 
udariša po Svinuskoj bašni i ne pogrešisa; •••"
'Sie schossen von der Pochval1skij-Bastei mit der gro- 
ßen Feldschlange, Irbis genannt, hinüber zum Schweine- 
Turm, und sie fehlten nicht; •

85/15 "Udarisa velikim kameniem v cjudotvornyj obraz, ..."
1Mit großen Steinkugeln schossen sie auf die wunder- 
tätige Ikone (impliziert ist: sie trafen auch), •

Im letzten Beispiel handelt es sich um den Bericht über ein 
bestimmtes Ereignis: Die Litauer pflegten, auf Menschenan- 
Sammlungen in Pleskau mit Steinkugeln zu schießen, auch auf 
Prozessionen - so heißt es 85/10 "kameniem mnogim na to 
mesto vo grad metachu ...' - das ist eine Gewohnheit der 
Litauer. Dann aber fährt der Autor 85/11 fort: "Edinoju že"
- 'Einmal aber/Eines Tages aber* - in diesem Zusammenhang 
und in Verbindung mit "velikim kameniem" (im Gegensatz zu 
"kameniem mnogim") verwendet er "udariša".^ö

66) Im Praes. hat JJslySati" nur Gegenwartsbedeutung, z.B.
47^4 "Po semu že razemotritelbne bojarina svoego bogoņa- 
deznoe 0 otstojanii ot korolja grada Pskova slovo slysit."

67) "Bars" - 'Irbis, Panther'. Z.Z. Ivan Gr.в und später hat- 
ten Geschütze in Rußland so kämpferische Namen.

68) "udarjachu" dagegen bezeichnet *häufiges Schlagen/Schlagen
Gerd Stricker - 9783954792900
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Besonders häufig erscheint im Pleskauer Text "javitisja11 - 
bis auf einen Infin. nur im Aor• Es war bereits davon die Re- 
de, daß gerade dies Verb die Entwicklung eines Teils der 
iti-Verben vom Durativum über die Einengung der Bedeutung 
auf den einmaligen Vorgang hin zur Perfektivität demonstriert. 
Es genügt sicher, wenn wir exemplarisch einen Beleg für 
"javitisja" und den einzigen für ";)aviti" vorstellen.

0̂ 0̂38/8 "Bozieju miloetiju i precistye bogorodicy moleniem i
svjatych velikich сjudotvorcov, сагь i gosudarb naš
blagovernyj, knjazb velikij Ivan Ѵазііьеѵіс vsea Rusii,^
ne tokmo otomstitelb vragom boziim javisja,
no i gosudarb vsej zemli toja dostojaniju proslavisja."
1Durch Gottes Gnade und ••• erwies sich der Zar und
unser Herrscher ... nicht nur als Rächer an den Pein- 
den Gottes, sondern wurde auch als Herrscher jener 
Länder (= Livland) gepriesen.1

Zu "javitisja" vgl. weiter 59/18, 74/18, dazu 80/16 = Infin.

72/18 "I uel^sa gospodb molenie rab svoich,
maniem neizrečennago evoego miloserdija
nacalo zbytbja vladycnja,
egda grizre na svoe dostojanie
i javi nad svoimi raby velikuju svoju milostb."
1Und es erhörte der Herr das Flehen seiner Knechte, 
und durch seine unermeßliche Güte bewegt 
begann er, seinen Herrscherwillen zu erfüllen.
Als er sein Besitztum (= die Seinen) ansah,7Q 
erwies er den Knechten seine große Gnade.1

Neben "javiti/sja" können wir - bezüglich der Entwicklung zur 
Perfektivität - "roditi/sja" stellen; die Bedeutung wurde ver- 
engt auf den Moment der Geburt, während *gebären/geboren wer- 
den* ganz allgemein durch "rozdati/8ja" ausgedrückt wird.

allgemein': 88/21 "I simi knuty, egda iz grada za stenu 
protivu litovskich podsekatelej udarjachu, pugami ze temi 
i ••• (ich) izvlacachu" - 'Und wenn sie über die Mauer 
hinweg auf die Litauer hinabschlugen, die •.., dann zogen 
eie mit ihren Peitschen (diese) ... heraus'.

69) Hagiographi8ch-pleona8ti8che Ausdrucksweise!
70) Zur Übersetzung vgl. S• A. Zenkovsky (Hrsg•): Aus dem alten Ruß- 

land•Epen, Chroniken und Geschichten• München 1968• S.365•
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83/19 "Naipače,
oni bo ne znaja ili po zavesti gospoda slave rasgjasa, 
nam ze, znaja svoevo pravoslavnago gosudarja, сагja, 
pod ich ze carbskoju chrestbjanskoju vlastiju 
i praroditeli nasi rodisasja, 
kako ostaviti?"
1Vor allem aber: jene haben entweder aus Unwissenheit 
oder Mißgunst den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt; 
wir aber, die wir unseren rechtgläubigen Herrscher, 
den Zaren kennen, unter dessen (eigentlich: unter de- 
ren = der Herrscher) christlicher Zarenmacht auch un- 
sere Vorfahren geboren wurden, - 
wie können, wie sollen wir den verlassen?'

Ein weiterer Beleg findet sich 79/30.

Neben den vorgestellten Aor.-Belegen, die sich mit solchen 
der K-pler Erzählung vergleichen lassen, kommen im Pleskauer 
Text auch Aor.-Formen vor, bei denen die Einmaligkeit der 
genannten Handlung - im Gegensatz zur Iterativität, zur all- 
gemeinen Benennung - nicht so deutlich hervortritt wie in 
den vorigen Beispielen.
Aus dem Kontext erklärt sich der Unterschied zwischen "chva-
tati" und 1bhvatiti", der heute mehr oder weniger deutlich
aus der Aspektkorrelation "chvatati" - imperf•

"chvatiti" - perf. erhellt.
Sadnik-Aitzetmüller und Dostal führen nur das Simplex "chva-

71tati, -ajç" an und kennen nur Komposita mit "-chvatiti".
Sreznevskij belegt beide als Simplicia, doch mit H38. des 
14. und 15. Jh.s.72
84/9 "... mnogie jazyki litovskie vo grad chvataãe

i korolevskii i ego pervosovetnikov umyślenie ... 
velikim iztjazaniem i pytkami doyed^vaeesja 
i tako protivu umyslenej ich gotovjaecesja.
Paki ze vo edin ot dni bjase ѵуіаѳка za ... vorota, 
i tamo chvatisa litovskie jazyki,

71) Sadnik-Aitzetmüller, HVB, S. 34; Postái, Studie, S. 187.
72) Srezn. III, 1365.
73) Variante - S. 156: "i tako uchvatiša litovskie jazyki".
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ot nich źe vesti nakrepko Egrenjasa,
cto litovskie getmany korolju ... imenito £0chvąlisas1 a
podkopami vzjati grad i kiiždo ... 8voj

podkop govedo8a: ..."
' man brachte immer viele Gefangene in die Stadt 
\1nd erfuhr (von ihnen) - mit Hilfe von Polter und Mar- 
ter - die Pläne des Königs und der Ratgeber; 80 konnte 
man sich auf ihre Anschläge einstellen•
Eines Tages aber machte man wieder einen Ausfall aus 
dem ..•־Tor und nahm dabei einige Litauer gefangen, von 
denen sie die sichere Information erhielten, daß die 
litauischen Hetmane sich dem König gegenüber rühmten, 
Pleskau mit Hilfe unterirdischer Gänge einzunehmen,
(und sie erfuhren weiterhin), daß jeder Hetman seinen 
eigenen Gang baue: ...'

Die ersten drei Sätze bilden einen klanglichen Komplex - 
"chvataže", "dovedyvasesja", "gotovjažčesja". -ase vertritt 
hier die 3*pl.ipf. "chvatachu" und "dovedyvachusja". Diese 
Ipf.-Formen (+ Part.praes.) schildern das übliche, Alltag- 
liehe; besonders augenfällig tritt das an der Verbform mit 
yva-Suffix zutage "dovedyvasesja". "Paki že vo edin ot dni" 
leitet den konkreten Pall ein, von dem der Autor sprechen 
will. \om Ipf. wechselt der Autor zum Aor., "chvatisa" 
steht vollkommen gleichberechtigt neben "perenjasa", "po- 
chvalisa", "povedosa": "chvatiti" hat die Position des perf. 
Pendants zu "chvatati" bezogen.

83/25 "Jako ni vsego mira çhoscem bogateetva protivu svoevo
krestnago celovanbja, jaže gosudarju svoemu verisasja."
,Wir aber wollen nicht allen Reichtum dieser Welt als 
Gegenleistung dafür, daß wir den Eid brechen, den wir 
unserem Herrscher geleistet haben.1

Um "veritisja" zu deuten, wollen wir einen bereits einmal an-
geführten Satz heranziehen:
44/18 "... voevody obescavsesja svoemu vladyce tvoriti po ego 

nakazanbju, na tom že i chrestbjanskoju veroju verova- 
sasja emu."

darauf leisteten sie ihm den Treueid.' 
veritł/sja" und "verovat*" sind heute beide imperf.^ Auch״

- 417 -

74) Daum-Schenk. Die russischen Verben, S• 28 f.
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der einzige für uns brauchbare Beleg bei Sreznevskij "verja"75 4deutet eher auf Imperfektivität. Dostal und Sadnik-Aitzet- 
müller verzeichnen kein Simplex "veriti".
In unseren Beispielsätzen sind "veritisja" und "verovatisja" 
synonym gebraucht *schwören, Eid leisten*. Jedoch ist die Si- 
tuation, in der uns die Verben jeweils entgegentreten, ver- 
schieden, "verišasja" wird innerhalb einer Rede gebraucht, in 
der kurz über diesen Treueid gesprochen wird: ,der Treueid, 
den wir ihm seinerzeit geschworen haben*, "verovasasja" aber 
beschreibt den Vorgang selbst - der Autor beschreibt diese 
Szene, "veritisja" wäre demnach - sofern wir überhaupt das 
Recht haben, auf Grund so schwacher Belege eine Annahme zu 
äußern ־ zur Bezeichnung des abstrakten Sachverhalts verwen- 
det, wohingegen "verovatisja" die konkrete Handlung, die au־ 
ßeren Vorgänge anläßlich des Schwurs beschreibt.
Hier, für "verisasja" gilt das, was wir über "verovaeasja" 
bereits sagten, in noch stärkerem Maße: ein Perfekt würde 
den Sachverhalt auch hier noch besser treffen: "verili esmy"
- ,wir haben geschworen1 = seitdem stehen wir unter Eid.

Zwei Mal begegnet uns "(ne) vredi" im engsten Zusammenhang. 
Dostal bezeichnet es als perf., die suffigierte Variante 
"vrëzdati" ist in den ältesten aksl. Denkmälern nachgewie- 
sen.^
97/12 "I ot sego ... smertonosnago umyśleni ja v troicy 81a- 

vimyj bog i ••• * nevredi gosudareva bojarina
... в tovarysci, no i togo ničim ne vredi. jaže larec 
toj otpiravyj•"
'Und der dreieinige Gott ... schützte den Bojaren vor 
diesem mörderischen Anschlag und ließ ihn nicht zu 
Schaden kommen. Und auch derjenige blieb unversehrt, 
der den Kasten geöffnet hatte.

Durch die Koordinierung von "nevredi" mit"sobljude" wird deut- 
lieh, daß der Pleskauer Autor "vrediti" als perf• empfindet.

75) Srezn• I, 491•
76) Postái. Studie, S. 500; Sadnik-Altzetmüller. НТВ, ,

S• 154; Srezn. I 319; Slovnxk jazyka etaroslovenskeho I,
S. 228.
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In der Pleskauer Erzählung steht einem Aor.-Beleg von
"lišitisja" eine Praes.-Form von "lišatisja" entgegen. Den
Angaben der einschlägigen Handbücher nach ist "lisiti/sja"
die ursprüngliche Form, da es in den ältesten aksl. Texten
reichlich bezeugt ist, wohingegen "lisati/sja" selten vor- 

77kommt.
V  a my nemosenii, ßregojasasasja siloju «•״•" 0̂79/5 

i ispolin chleba lisisas.ļa,
a my, alčjušcii, miloserdija božija ispolneny blag."

Nach Luther lautet diese Stelle (1. Sam. 2, 4 5־ ):
1Die Schwachen sind umgürtet mit Stärke.
Die da satt waren, sind ums Brot Knechte geworden, 
und die Hunger litten, hungert nicht mehr.1

Die Einengung, die Zuspitzung der Bedeutung wird hier beson- 
ders offenkundig, da wir auch einen Praes.-Beleg haben:
80/31 "... рапьі panov glacjut, mužej svoich, 

materi že cad lišajutca, ..."
 ,die (polnischen) Frauen beweinen ihre Männer ...י
Mütter beklagen den (leiden unter dem) Verlust 
ihrer Kinder, ... *

"vrediti/sja" ist bedeutungsmäßig eingeengt auf 
,eine Verletzung, einen Schaden zufügen/erleiden1,
"lisiti/sja" ist bedeutungsmäßig eingeengt auf 
1einen Verlust zufügen/erleiden;

0̂ 0̂"vrezdati/sja" ist nun bedeutungsmäßig festgelegt auf 
,schaden/unter ständiger Schädigung leiden1 (z.B.: das Klima 
schadet meiner Gesundheit/ich leide unter dem Klima),
"lisati/sja" ist bedeutungsmäßig festgelegt auf
,dauernd Verluste zufügen/ständig unter einem/vielen Verlust
/en leiden (־־ständig einen/viele Verluste beklagen)*.

77) Postái, Studie, S. 113 (Kommentar: "lisiti/sja" = vorwie- 
gend perf.); Sadnik-Aitzetmüller■ HWB, S. 51; Slov- 
nik jazyka staroslovSnskeho II, S. 131 f.

78) Hier muß es wohl heißen: "ispolin chleba lišisja" - also 
Sing. statt Plur. - *der Mächtige ist des Īrotes ver- 
lustig gegangen* (d.h. ist arm geworden).

־ 4ו9 ־
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Es ist festzuhalten, daß in der Pleskauer Erzählung die 
aspektuelle Ausrichtung der Verben der 4. Leskien1sehen Klas- 
se, zumindesten was das Verb.fin. anbetrifft, so gut wie ab• 
geschlossen ist. Traf das in der K-pler Erzählung auf die 
iti-Verben bereits zu, so bildeten dort aber diejenigen Ver- 
ben mit Zustands- oder zustandsähnlicher Bedeutung eine Grup- 
pe für sich (Leskien: Klasse IV В - Infin.-Stamm auf -eti-/ 
-ati-): sie bildete das (finite) Präteritum ausschließlich 
mit Hilfe des Aorist. Das bedeutet, daß diese Verben noch - 
zumindest innnerhalb der der literarischen Tradition verpflich- 
teten Gattungen - ihren aspektuell neutralen Zustand wahren 
konnten. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, daß der Aorist 
noch nicht 30 stark auf den perf. Aspekt fixiert war wie 
dies im Pleskauer Text der Pall ist. Verben der Klasse IV В 
erscheinen hier nur im Ipf., selbst wenn der Aor. zu erwar- 
ten wäre - häufig mit der Suppletivform -(j)ase für die
З.рі.аог. -sa.

2.4. Aorist-Pormen_bei
Lehnübersetzungen^aus^dem^Griechischen ("blagodariti" u.a.)

In unseren Texten finden wir ein paar Belegstellen mit Verben 
vom Typ "blagosloviti” - gr. t & A o y f i f •  Diese Lehnübersetzungen 
entstanden im Zusammenhang mit der Fixierung der slav., d.h. 
hier: der aksl. Sprache. Diese Verben blieben weitgehend auf 
den klerikalen Bereich beschränkt, waren als Wörter der Kir- 
chensprache markiert. Da z.Z. der Entstehung der ersten aksl. 
Denkmäler die aspektuelle Ausrichtung des slav. Verbalsystems 
in ihren Grundzügen schon festlag, standen diese Verben - auch 
aus den anderen genannten Gründen - außerhalb der Entwicklung 
des verbalen Systems, sie gingen keinen einheitlichen Weg. 
Befand sie Dostal - den aksl. Denkmälern nach _ beiden Aspek- 
ten zugehörig,^ konstatiert Ruzicka an Hand der PVL ״,blago-ОЛsloviti" ihre Neutralität in aepektueller Hinsicht, so gilt

79) Postal, Studie, S. 473 f. und S. 627.
80) Ruzicka, Verbalaspekt, S. 37 - mit Berufung auf Postal, 

seine zwei Belege reichen m.E. nicht zu einer solchen 
Feststellung.
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heute beispielsweise "blagodariti" als imperf., *1blagoslovi-о ן
tin aber als perf.
In der K-pler Erzählung gibt es außer einer Textstelle mitOO**blagovoliti" im Praes. (mit Zukunftsbedeutung) Aor.-Bele- 
ge allein von "blagodariti" - *danksagen1:
57/24 "I vse ljudi rekosa: 'атіпь1, i blagodariśa cesarja 

i gochvalisa dobryj ego razum . ..״*
*Und alle Menschen sprachen: Amen!, dankten dem Kaiser 
und priesen seinen hohen Verstand ...'

61/35 "I videvse tu susčie ljudi blagodarisa boga, ..."
1Und die Menschen, die dort waren und dies sahen, 
dankten Gott,...1

Die Koordination mit *1pochvalisa" im oberen Beispiel könnte 
die Vermutung nahelegen, daß "blagodariti" evt. als perf. zu 
bewerten sei, zumal sich auch im Zusammenhang mit dem zweiten 
Beispielsatz (allerdings nicht in so engem Kontext) ein perf.Û7Aor. anführen ließe. Die folgende Textstelle bezeugt aber, 
daß es auch zur Bildung des Ipf. befähigt ist:
64/21 **Сеэагь že s patriarchom i ... bjachu po vsem cerkvam

V V V Û  ИmolJa8cesJa i blagodarjase boga, . ..'*
1Der Kaiser und der Patriarch und ... beteten in allen 
Kirchen und dankten Gott, . ..*

11 vozblagodariti" scheint noch stark in seiner eigentlichen 
Bedeutung verstanden zu werden und noch nicht so sehr als 
Perfektivum zu 1*blagodariti" - 1anheben zu singen1:
73/Ю 1*Севагь ze ... i vsi voiny goidosa v velikuju сегкоѵь

i vozblagodarisa boga i precistuju ego materb."
1Der Kaiser und ... alle Krieger zogen in die Hagia 
Sophia, begannen, Gott und der allerreinsten Gottesmutter 
Dank zu sagen.'

־ 421 ־

81) Daum-Schenk, Die russischen Verben, S. 19 und 20.
82) 69^13 **ne choscesi bo ... sozdanie^tvoich ruk poçubiti, 

nize blagovolisi 0 pogibeli celovecestej, no choscesi vsem 
spastieja ..." - ,willsj...nicht zerstören1, *wirst nicht 
frohlocken'־ **blagovolisi**, *willst alle retten1: Volunta- 
tive Bedeutung steht im Vordergrund.

."navadisa" (׳83
84) Möglicherweise liegt Verschreibung vor für "blagodarjaece"
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Für "blagodariti" begegnet in der Pleskauer Erzählung folgen- 
der Beleg:
84/26 "Slysav ze sie gosudarevy bojare ..., jako litovskij

korolb podo Pskov mnogie podkopy £0veļi, o sem že bla-
godarisa boga, jako i tot sovet ich uvedasa, ..."
1Als die Bojaren ... hörten, daß der litauische König 
viele unterirdische Gänge graben ließ,85 dankten sie 
Gott dafür, daß sie von diesem Plan Kenntnis erhalten 
hatten, ... *

Der Aor. an dieser Stelle entspricht der raffenden Erzähl- 
weise, die diesen Abschnitt prägt. - "uvédati" ist nicht 
als Imperfektivum zu "uvedeti" zu deuten, "vedeti" und seine 
Komposita kamen außer Gebrauch und wurden durch "vedati" und 
seine Komposita ersetzt. So ist "uvedati" als Perfektivum zu 
"vedati" aufzufassen. Zu "poveli" s.u. "Perfekt und 1-Par- 
tizip", S. 458.

48/2 ",EŽe bog blagovoli i tebe, gosudarju, izvolisja, vsja- 
ceski i po poveleniju tvoemu tebe, gosudarju, rab £8ть 
az. 1 ״
11Y/as (auch immer) Gott Wohlgefallen und auch deine 
Billigung, Herrscher, erfahren hat - immer und auf 
dein Geheiß hin, Herr, bin ich dein Knecht.11

Die beiden formelhaften Aor.-Belege beziehen sich auf einen 
imaginären Vorgang, der, wie die Textstelle deutlich zeigt, 
als abgeschlossen gedacht wird.

55/22 "Vkupe ze i toj (= archiepiskop) ... muzestvovati na
podvig velit i blagoslovl.jaet i ukregl^aet, ..."
1Gleichzeitig befiehlt der Erzbischof ..., diesem Er- 
eignis mannhaft entgegenzusehen, und er segnet und er 
stärkt (die PleskauerJ .. •1

62/32 "Tako že i gosudarevy bojare i • •• krestom blagosla-
visa i svjatoju vodoju окгоріва i ..."

"b jachu molja8cesja i blagodarjaece". Im anderen Falle 
häxten wir hier einen der wenigen Fälle von Verwechse- 
lung der 3•£І•ipf• mit der 3«sg.ipf. vor uns. 63/27 ־ 
"1Chvalju i Dlagodarju 80vet vas i vem, ...,״ - *Ich 10- 
be euren Ratschlag und danke euch dafür, und ich weiß...1

85) im Original: Synekdoche - der König für alle Litauer.
86) Borkovskij, Istor. grammatika, S. 295; Otten. Fin.
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,und 80 segneten sie (= die Geistlichen) die ...
Bojaren und ... mit dem Kreuz und benetzten sie mit 
geweihtem Wasser und ...'

Ф  87Dostal weist "blagoslovijati" bereits im Cod. Supr. nach, 
so ist die aspektuelle Ausrichtung der beiden Varianten nicht 
verwunderlich.
Auf Grund unseres sehr beschränkten Belegmaterials können 
wir nur festhalten, daß die Verben vom Txp "blagodariti" in 
beiden Texten vorwiegend im Aor. auftreten, aber auch im Praes. 
erscheinen - im letzteren Pall haben sie Gegenwartsbedeutung. 
Das bedeutet, daß sie im Empfinden der beiden Autoren ihre 
aspektuelle Neutralität bewahrt haben. Ihre Zuordnung zum 
imperf. Aspekt (außer "blagosloviti" - s.o.) scheint also jün- 
geren Datums zu sein.

2.5 bei
grafigierten_nichtdeterminierten Verben der Bewegung

In beiden Texten kommen einige ־ wenige - Belege mit Aor.־ 
Formen von präfigierten nichtdeterminierten Verben der Bewe- 
gung vor. Als Simplex bezeichnet das eine ־ z.B. "itti" ־ die 
zielgerichtete (einmalige) Bewegung, das andere - z.B. "cho- 
diti" - die Handlung allgemein, die Bewegung als 301che - ohne 
Hinblick auf das Ziel• Bekanntlich bilden die Komposita der 
entsprechenden Verbpaare (determiniert - nichtdeterminiert) 
Aspektpartner, wobei natürlich das präfigierte determinierte 
Verb perfektiv ist. Daher können Aor.-Formen nichtdetermi- 
nierter Komposita unser Interesse beanspruchen.

KP 63/2 "I bjase videti po vsem grade ... (ljudi) so slezami
chvaljasce ... boga i precistuju bogomaterb, i tako 
provodisa denb toj ..."
,Und in der ganzen Stadt konnte man Leute sehen, die 
Gott und die allerreinste Gottesmutter weinend prie- 
sen und so den ganzen Tag verbrachten ...*

Verbalformen, S. 243*
87) Postái. Studie, S. 588.
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"provoditi" hat in diesem Satz eine eigenständige Bedeutung, 
die sich von "voditi" - *führen, lenken' gelöst hat, "provo- 
diti" hat einen übertragen-abstrakten Sinn erhalten. In die- 
ser Bedeutung ist dies Verb sogar perf. geworden und hat 
durch -'a-Suffix einen Aspektpartner gebildet. So finden 
wir heute "provodit*" einerseits als imperf. Aspektpartner 
zu "provesti", andererseits als Perfektivtun zu "provozat*" - 
•begleiten, geleiten'

PS 61/24 "A v tech borozdach, jakoze posledi chodivse i scet
obretosa, dvorov bolbsich v zemli že vykopano, si- 
геев, Jako izbušek ... sto tridcatb dve izbe, da 
devjatbsot cetyre menbsich: v Ьоіьзіе ze te dvory 
rochmisty 3 sotniki schodisasja, v menbsich źe gaj- 
duki zyti sebe u8troi3a.и
'Wie man später, als man in den Gräben herumlaufen 
konnte, feststellte, waren Unterstände in die Erde 
gegraben ...: in die größeren (132) zogen die Rott- 
meister und die Hundertschaftsführer, in den klei- 
nen (904) richteten sich die Heiducken ein.1

In diesem Abschnitt trägt der Autor Dinge nach, die er viel
¥ ¥ ¥ später erfahren hat ("jakoze posledi chodivse i scet obreto-

sa"), sie haben den Charakter ergänzender Anmerkungen. Nicht
nur deshalb ist der Aor. das angemessene Tempus; vielmehr
ist der beschriebene Zustand (das Leben der Litauer in jenen
Unterständen) mit deren Rückzug beendet, der erst die genaue
Kenntnisse der Unterstände und aller Einzelheiten ermöglichte.
"schodisasja" soll wohl *sich breitmachen, sich ausbreiten'
ausdrücken, wobei in die Wendung vor allem die Bewegung ein-
geht, wie es etwa deutsches 'verkehren' ('er verkehrt in ...
Kreisen') andeutet. In "schodisasja" ist aber auch das
'herab' enthalten, das diesem ziellosen Verkehren in den Un-
terständen vorausgeht. Komposita von "choditi" scheinen dem
Pleskauer Autor noch nicht in dem Maße dem imperf. Aspekt ver-
pflichtet zu sein, so daß es ihm noch möglich ist, einen Aor.
"schodisasja" zu bilden.®^

88) Daum-Schenk, Die russischen Verben, S. 493.
89) Anscheinend entziehen sich die Komposita von "choditi" 

lange der aspektuellen Zuordnung als imperf. Aspekt-
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PS 63/25 "... Bulgakov da Ofanasej Vikulin, ..., s nimi že
i pusecnovo prikazu gosudarev dijak Terentej Licha-
V V ¥ Q Ocev na sovet к voevodam 8ъеггаза8.1а."̂
1Bulgakov und Vikulin, ..., und auch der Dijak 
Lichacev trafen bei den Voevoden zur Beratung zu- 
sammen.'

 -Bbezzatisja" ist Iterativbildung zu "ebezdltis ja", das wie״
derum imperf. Aspektpartner zu "зъесііа^зja" wurde. In den 
aksl. Texten ist es (nach Sadnik-Aitzetmüller, HWB, 
und Dostal, Studie) nicht belegt. Sreznevskij verzeichnet 
"siezzatisja" vorwiegend mit Praes.-Belegen (Gegenwartsbedeu-Q ןtung). Iterativität bzw. eine bestimmte Gewohnheit scheint 
auch hier gemeint zu sein, wobei der Aor. ausdrücken könnte, 
daß diese bestimmte Handlung einer anderen - übergeordneten - 
vorgeschaltet ist, eine Voraussetzung darstellt: Im folgen- 
den wird nämlich berichtet, weswegen die verschiedenen Kom- 
mandeure zusammengekommen sind: "bogomudrenno 0 gradoukrep- 
Іепьі smysljachu" ־ ,mit Weisheit von Gott begabt, machten 
sie sich über die Verteidigung der Stadt ihre Gedanken*. 
Kontextangemessen wäre die Stelle etwa so zu übersetzen:

,Bulgakov und ... pflegten, bei den Voevoden zur 
Beratung zusammenzutreffen. (Wenn alle zusammenge- 
kommen waren), dann machten sie sich immer ••• 
Gedanken.'

Dieser Aor.-Beleg eines präfigierten nicht determinierten 
Verbs bedeutet also hier eine sich gewohnheitsmäßig wieder- 
holende Handlung, die aber eine wichtigere Handlung (= die 
Beratungen der Kommandeure) vorbereitet - die erst abgeschlos- 
8en sein muß (es müssen alle da sein), wenn die übergeordne- 
te Handlung einsetzen 8011.

־ 425 ־

partner zu den Komposita von "itti". Boretzky, Tempusge- 
brauch, S. 60 - stößt auf "chodiea" in Kurbskijs "Isto- 
rija", es hat die Bedeutung ,einen Peldzug durchführen*.
- Ruzicka. Verbalaepekt, S. 23 ־ die meisten präfigierten 
Indeterminativa seien z.Z. der PVL Aspektpartner der ent- 
sprechenden präfigierten Determinativa.

90) Variante, S. 142: "... na sovet к voevodam 8ъег2а1азja."
9 1 ) Srezn. III 868 f.
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2•6 Aor.-Formen_bei_dehnstufigen_und/oder
tungen

Bei den dehnstufigen und/oder suffigierten Ableitungen han- 
delt es sich um Iterativbildungen! die automatisch imperfek- 
tiv wurden, als die aspektuelle Ausrichtung des Verbalsysteras 
einsetzte (z.B. "streljati"), oder es handelt sich um direkte 
Imperfektivbildungen (am typischsten sicher ist das-yva-Suf ־ 
fix). Von diesen Verbgruppen, die mit Gewißheit zur Entste- 
hungszeit unserer Texte längst im imperf. Aspekt verankert 
waren, finden wir in der K-pler Erzählung folgenden Aor•- 
Beleg:
56/23 "A poneže krestbjane zmija ubisa, a orla izymasa,

Javljaet, jako naposledok раку chrestbjanstvo odoleet 
besermanstva . ••"
,Und weil die Christen die Schlange getötet und den 
Adler befreit haben - so ist die Ausdeutung - wird die 
Christenheit wieder die Mohammedaner überwinden • ..'

Wenige Zeilen darüber wird Jenes Ereignis erzählt, das hier 
von den Weisen und Schriftgelehrten Kaiser Konstantine ge- 
deutet wird ("javljaet"):
5 6 /15 wLJudie tekee żmija ubisa, a orla izymase, i bystb 

севагь vo uzase velicem, ••..*י
,Die Menschen liefen herbei, töteten die Schlange und 
befreiten den Adler. Der Kaiser aber war sehr bestürzt,

I
•  « •

Zwar wird im ersten Textbeispiel die jeweilige Handlung nur 
konstatiert, während das zweite Beispiel aus dem lebendigen 
Bericht stammt, dennoch scheint mir, daß es auch hier "iz- 
ymasa" heißen muß, da die Erzählweise des Autors dort eine 
eher hektische ist, die die Ereignisse als sich überstürzend 
darstellt.
"ubisa" und "izymaea" sind koordiniert. Wegen der zweimaligen 
Setzung von "izymati" ist anzunehmen, daß der K-pler Autor 
dieses Verb ganz bewußt verwendet hat. "ubiti" - ,töten; 
den Schlag führen, der tötet' ist seit alters her punktuell.
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"izymati, - jeml Ju/-aju" ־ 'weg-, herausnehmen״ ist eine alte 
Ableitung von punktuellem "izjāti", "izymati" diente bereits 
in den aksl. Texten dazu, punktuelles *weg-, herausnehmen1 
subjektiv zu dehnen. Mit solcher Bedeutung wurde "izymati" 
zur Entstehung der K-pler Erzählung sicher schon als imperf• 
empfunden. - Wenn der K-pler Autor "ubisa" und "izymasa" ko- 
ordiniert, dann ist das so zu interpretieren, daß er das Tö- 
ten traditionsgemäß als punktuell, durch ״,ubiti" ausgedrückt, 
ansieht• Die Befreiung des Adlers aus den Windungen der 
Schlange empfand der Autor als langen Kampf über den Tod der 
Schlange hinaus (Reihenfolge 1. ubisa, 2• izymasa). Den End- 
punkt des Kampfes (Aor•) bildet die Befreiung des Adlers.

In der Pleskauer Erzählung erscheinen zwei - allerdings sehr 
fragwürdige - Aor.-Belege, die hierher gehören:
71/15 ",Priidete že vsja svjatyja ruskija zemli i chrestb-

janskogo pravoslavija, jaže i vy s nami ggoboleznoyaste
i molitvami svoimi к bogu nami pomogaste i •••'"
1Kommt herbei, ihr Heiligen Rußlands und der gesamten 
Orthodoxie, die ihr euch immer unserer erbarmt und uns 
durch Gebete zu Gott geholfen habt und ...f

"spobolëznovati" ist Perfektivbildung zu "bolëznovati". "po- 
mogati" hingegen ist dehnstufige Ableitung zu "pomosci". Von 
letzterem würde die 2opLa0r., mit der wir es in obiger Text- 
stelle zu tun haben, lauten "pomozete" oder "pomogoste". Es 
ist also Verschreibung denkbar - "pomogaste" für "pomogoste". 
Denn die ausgedrückten Vorgänge entsprechen sich, was ihren 
Ablauf anbelangt: Vorgänge, die im Grunde fortdauern, aber 
mit dem Moment der Anrede "priidete!" im Denken des Sprechen- 
den abgeschlossen sind, als - subjektiv - unterbrochener Pro- 
zeß empfunden werden• Insofern wäre nicht nur das gemeinsame 
Tempus, sondern auch die gemeinsame verbale Kategorie zu er- 
warten• Die Tatsache, daß die genannten Handlungen - *ihr habt 
euch (immer) unserer erbarmt1, *ihr habt (immer) für uns ge- 
betet1 - an sich schon ständig wiederholt, schließlich aber 
auch von einer großen Zahl verschiedenster Heiliger ausge- 
führt wurden, läßt die Form "pomogaste", den Aor. des imperf. 
"pomogati", als angemessener erscheinen als das aspektorien- 
tierte "spoboleznovaste". Die Koordination dieser beiden For-

־ 427 ־
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men spricht für Unsicherheiten des Autors (oder eines Kopi- 
Я2sten ) im temporalen wie auch im aspektuellen Bereich•

־ 428 -

49/24 "Da veste i eze izvestno slysaste,
eliko v mimosedsee dva leta ... pakosti sotyoriçh i
•  •  # #  •  • •

kolicy ego gradi к moej zemli ... otniach,
•  • • • • •  Q  7  -

к svoemu derzavstvu £IÌ§ovokuj>ich i 
elika v srazvtelbnom Ъо.іи ... odolenie pokazovach; i
«  •  •  •  Ф

elicem ruskim bogatestvom obogatichsja
ф t t ו t •

i voiny evoja obogatich 
i zemlju moju nakatich ...; i 

koliko ипісігепье i strach ruskija zemli nanesoch, i 
koliku slavu vysokomu svoemu роіьзкоти korolevstvu 
« • • • • #

••• "
*Ihr wißt (sollt wissen) und habt sicher bereits davon 
gehört, welches Ungemacht ioh im Verlaufe der vergange- 
nen zwei Jahre (dem Zaren) zugefügt habe, wieviele sei- 
ner Städte ich ihm entrissen - meinem Reich einverleibt 
habe; wie oft ich in blutiger Schlacht siegreich war, 
mit wievielen russischen Schätzen ich mich selbst und 
auch meine Krieger bereichert und (alle möglichen 
Wertgegenstände aus Rußland) in mein Land geschleppt 
habe. (Sicher habt ihr auch gehört,) wieviel Schande 
und Schrecken ich über das russische Land gebracht und 
zu welchem Ruhm ich mein polnisches Königreich geführt 
habe.'

Die Darbietung der Textstelle in obiger Form soll die dem Ab- 
schnitt zugrundeliegende Struktur verdeutlichen (die Editio- 
nen gehen darüber hinweg); vor .allem aber soll diese Darbie

92) Variante, S. 148: "..., jaže i vy s nami spoboleznovaste
i molitvami svoini к bogu nam pomogoste ..." - Aor. von 
perf. "pomosci".

93) "derzavstvo" an dieser Stelle ist einer der ältesten Be- 
lege für dieses Wort, hier im Sinne von *Herrschaft, Reich1, 
so auch in der "Kazanskaja Istorija"; als ,Land , Terri- 
tórium1 bereits in der "Stepennaja kniga" und im "Skazanie
о knjazech vladimirskich" - vgl. I. Auerbach: Nomina ab- 
stracta im Russischendes 16. Jh.s. München 1973. S. 253.
- "derzavstvo" gehört zu einer Gruppe von Abstrakta auf 
-8tvo, die "als Ableitung von einem anderen Abstraktum 
mißverstanden wurden. Eigentlich lag Bildung von einem 
Adjektiv vor, das seinerseits von dem zweiten Abstraktum 
herkommt.** (s. 13), also: "dbrzava" > "dsrzavnyi" > "der- 
žavstvo". - Leider hat die Autorin im Quellenverzeichnis
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tungsweise den homogenen Charakter der reimenden Verben vor 
Augen führen: bis auf die uns interessierende Form "pokazo- 
vach" handelt es sich jeweils um präfigierte, nicht suffi- 
gierte Verben• Der Aorist signalisiert, daß die ausgedrückte 
Handlung in der Vergangenheit zum Abschluß gekommen ist•
Diese Aor.-Formen verwandeln die Sätze, die durch die anapho- 
rischen Fragepronomen ("еіікъ" und "коіікъ") Fragesätze wä- 
ren, in rhetorische Fragen. Der Aorist in jedem Satz kehrt 
gedanklich "еіікъ" und "коіікъ" - *wieviel* in "tolik׳b" - 
*soviel' um.
Allen Aussagen ist gemein, daß für die ausgedrückten Vorgänge, 
Aktionen, Handlungen gerade die Wiederholung das Typische ist; 
diese Bedeutung der Rede Stephan Bathorys trifft am besten 
die Form "pokazovach", die als (ziemlich altee^) Imperfek- 
tivum die Wiederholung stärker impliziert als das resultati- 
ve "pokazach", "sotvorich",*otnjach" usw. In den drei zuletzt 
genannten Aor.-Formen kommt natürlich die Korrelation 'Aorist
- perf. Aspekt* zum Tragen, deshalb werden auch diese perf• 
Verben den Abschnitt beherrschen. Daß wir "pokazovach" lesen, 
ist wegen der Gleichartigkeit der ausgedrückten Handlungen 
sicher als Folge eines Zufalles zu werten.

vergessen, die Pleskauer Erzählung zu nennen: Zwar ist 
sie ausgewertet und jeweils mit dem Siglum "Stefan" ge- 
kennzeichnet, doch wird das Siglum im Abkürzungsver- 
zeichnis, S• 222, nicht aufgelöst•

94) "-ķazovati" ist eine Ableitung von "-kazati, -kažj". Do- 
stai weist Mpo-, u-, sikazovati" im Cod.Supr• nach (Stu- 
die, S. 580, 583), Sadnik-Altzetmüller. HWB, S• 91 und 
127 - finden außerdem "pokazovati" in den Blättern aus dem 
Zographos-Kloster. - Es handelt sich bei dieser Ableitung 
sicher um eine Parallelform zu "-kazati, -ajç". Mit der 
Aspektualisierung des elav• Verbalsystems wurde "-kazati, 
-ajç" imperf. Die um sich greifende Kontraktion im Bereich 
der Präteritaltempora machte die Präteritalformen dieser 
beiden Aspektpartner zu Homonymen. Das frühe Auftreten 
von "po-, 8ъ—, ukazovati" hat wohl seine Ursache darin, 
daß die Sprache danach trachtete, die imperf. Ableitung 
zu verdeutlichen, so daß die so wichtigen Präteritalfor- 
men auseinandergehalten werden konnten. - -ova- wird mit 
beginnendem 16. Jh. durch åyva־ ersetzt, docłi eich in die 
literarische Tradition stellende Autoren meiden -yva- noch 
lange. Vgl• Otten. Fin• Verbalformen, S. 456, 461: Nikifo- 
rov, Glagol, S. 122 f., Ruzicka. Verbalaspekt S. 71.
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Während im Aksl* der Aorist von allen verbalen Kategorien 
gebildet wurde, ist in unseren Texten dieses Tempus vorwie- 
gend auf Verben beschränkt, die heute perfektiv sind. Eine 
natürliche Affinität zwischen perf. Aspekt und Aor. liegt 
auf der Hand: Momentanverben sind von vornherein dem perf. 
Aspekt verpflichtet; die Masse der perfektiven Verben (prä- 
figierte Durativa, Iterativa usw.) wird durch das Präfix im 
Vergleich zum Simplex bedeutungsmäßig so eingegrenzt, so 
spezifiziert, daß normalerweise die Vorstellung von der Ab- 
geschlossenheit, dem Beendetsein des betr. Vorgangs, der 
betr. Handlung, der betr. Tätigkeit assoziiert wird, wenn man 
davon in der Vergangenheit spricht. Diese ursprüngliche Affi- 
nität zwischen Aor. und perf. Aspekt wurde umso mehr zu einer 
entsprechenden Korrelation schematisiert, je mehr das Aspekt- 
system das alte Tempussystem im önpfinden der Menschen zurück 
drängte. Diese Korrelation diente geradezu als Stütze beim Ge 
brauch der ksl. Tempora und erlaubte, falls die Kenntnis der 
Formen noch vorhanden war, einen wenn nicht gerade indivi- 
duellen, so doch aber korrekten Gebrauch der Tempora.
Es bleibt aber doch erstaunlich, in welchem Maße der Aor., 
der ja schließlich das Haupterzähltempus war (und in beiden 
unserer Texte, wenn auch nicht mehr in prozentual so starkem 
Maße wie früher, noch ist), in unseren Texten perfektiviert 
ist. Vergleiche mit anderen Texten an Hand anderer Untersu- 
chungen waren nicht möglich, da diese sich in der Regel dar- 
auf beschränken, das Typische an ihren Texten herauszuarbei- 
ten.
Wie andere Untersuchungen (Otten, Boretzky) zeigen, erfolgt 
die Behandlung des Aor. jeweils mehr oder weniger der Voll- 
etändigkeit halber. Ober die Feststellung hinaus, daß der 
Aor. vorwiegend von Verben des perf. Aspekte gebildet wird, 
und Beobachtungen über den Ersatz desselben (durch 1-Part. 
oder auch Part.praet.) wird dem Aor. wenig Aufmerksamkeit ge- 
widmet.

2*7 Zusammenfassung : Die_Verwendung_de8_A0rist
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Entsprechend unserem Vorgehen im Zusammenhang mit der Be- 
sprechung des Imperfekts haben wir den typischen Erscheinun- 
gen keine Beachtung geschenkt ־ diese kommen in den Ausfüh- 
rungen über die Punktion des Aor. in unseren Texten zum Tra- 
gen bzw. fanden in Kommentaren zu bestimmten Belegstellen be- 
reits Erwähnung. Wir haben alle die Aor.-Belege vorgeführt, 
die der Korrelation ,Aor. - perf. Aspekt1 nicht entsprechen. 
Um nicht in den Fehler zu verfallen, aspektuelle Zuordnungen, 
die heute gültig sind, auf das 15• und 16. Jh. zu übertragen, 
verfuhren wir wie im Abschnitt über das Imperfekt: Wir unter- 
suchten Aor.-Belege durativer (nicht präfigierter) Verben, 
dehnstufiger/suffigierter Ableitungen, nichtdeterminierter 
Verben der Bewegung und als gesonderte Gruppe: Simplicia der
4. Leskien*sehen Verbalklasse. Das entsprechende Vorgehen 
(grob gesagt: Analyse perf. Ipf.-Belege) zeigte, daß Komposi- 
ta alter durativer Simplicia, die ja ihre Aktionsart meist 
beibehielten, auch durativ bleiben, wenn sie im Ipf. auftre- 
ten (entgegen der vorherrschenden Meinung, daß das Ipf. perf. 
Verben Iterativität anzeige). Im Zusammenhang mit den Unter- 
euchungen am Aor. zeigte sich das umgekehrte Phänomen: die 
Masse der Aor.-Formen von durativen Simplicia stellten Ver- 
ben, die auch heute perf. sind, vor allem iti-Verben. Das 
Auftreten solcher Aor.-Belege, und vor allem in solcher 
Zahl, bestätigt, daß der Prozeß der Perfektivierung in den 
entsprechenden Fällen weit fortgeschritten oder abgeschlossen 
ist.
Statistisch gesehen machen habitualisierte Wendungen vom Typ 
"rekoch", "rece", "rekosa"; "glagola" den größten Teil der 
uns interessierenden Formen aus. Wegen ihres geringen Aussa- 
gewertes ließen wir sie außerhalb unserer Betrachtungen.
Diejenigen Aor.-Formen, die für uns von Interesse sind und 
von denen wir irgendwelche Hinweise erhofften, kamen so sei- 
ten vor, daß es uns fast unmöglich ist, eine über die jewei- 
lige Beleganalyse hinausgehende Aussage über den Gebrauch 
imperf. Aor.-Formen zu machen.
Während wir in der K-pler Erzählung Aor.-Formen durativer
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¥ wSimplicia (außer Leskien*scher 4. Klasse) nur von "resci"
und gelegentlich von *1pisati" auffanden, konnten wir im
Pleskauer Text von dieser Kategorie immerhin elf Aor.-Formen
(ohne "rece" usw.) Zusammentragen. Neben Belegen, die den
Sinn des Aor. überhaupt nicht erkennen ("metaša") oder ein-
deutig äußere Einflüsse vermuten ließen ("ne mozase videti"
neben "ne mogosa javitisja"), gab es auch Textstellen, wo
der Aor. des durativen Simplex den Sachverhalt sehr feinsin-
nig ausdrückte ( "strel jasa", auch "pesa**/. Drei Mal begeg-
net "bisa", und zwar im engeren Sinn: *ein Geschütz/Geschütze
ganz gezielt abfeuern*. Da es auch im Praes. mit Gegenwarts-
bedeutung vorkommt, ist "biti"- *Geschütz abfeuern* ־ nicht perf.,
sondern wird als Determinativum empfunden. Andererseits fin-
den wir in beiden Texten fast keine Aor.-Formen determinier-
ter Simplicia (Ausnahmen: К-pel "bezasa", Pleskau "idosa" -¥ ¥gegen drei "idjase" für "idosa"). Im Pleskauer Text begegnen 
außerdem noch "celovaša" und "verovasasja", was als Reflex 
des ursprünglich und sehr lange aspektuell neutralen Zustandes 
der Verben mit -ova/-eva-Suffix gedeutet werden könnte.
Wie erwähnt, zeigte sich bei den iti-Verben, daß dort die 
Perfektivierung weit um sich gegriffen hatte. Dies war hier 
sicher besonders leicht, da es sich um eine formal sehr homo- 
gene Gruppe handelt. Die meisten Aor.-Belege von Simplicia 
der iti-Verben gehörten zu heute perf. Verben. Ausnahmen bil- 
deten "skociti" im K-pler Text (das heute nicht mehr exi- 
stiert, aber in "skakati" einen nichtdeterminierten/iterati- 
ven Partner besaß), das sicher auch zur Perfektivität ten- 
dierte, sowie "veritisja" und "vrediti" in der Pleskauer Er- 
Zahlung. Bezüglich der letzteren ist zu vermuten, daß ihre 
abstrakte Bedeutung eine gewisse außeraspektuelle Stellung er- 
möglichte - es kann aber auch sein, daß sie im 16. Jh. oder 
vom Pleskauer Autor speziell als perfektiv empfunden wurden.
Ein gravierender Unterschied zwischen beiden Texten besteht 
darin, daß der K-pler Autor von Verben mit Infin.-Stamm auf 
-e-/-a- und Praes.-Stamm auf -i- (Leskien: Klasse IV B) das 
finite Präteritum ausnahmslos mit dem Aor. bildet, wohingegen 
der Pleskauer Autor bei dieser Gruppe den Aor. vermeidet, ihn,
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wenn man einen Aor. erwarten würde, durch seine Suppletiv-
form - z.B. "veljase" für "veleša" - ersetzt. Vielleicht
wegen ihrer hohen Frequenz konnten sich diese (zumeist Zu-
stands-) Verben, zumal "vidëti" und "slysati", lange einen
voraspektuellen (d.h. aspektuell neutralen) Zustand bewahren,
der die Bildung aller Tempora ermöglichte. Hinzu kommt sicher
auch ein bestimmter Gebrauch dieser Verben, der über das zu-
ständliche Sehen resp. Hören weit hinausgeht: nämlich Erblik-
ken, (durch Hören) Erfahren. Typisch ist es ja, daß der Aor.
von "videti" am häufigsten in folgender Position auftrat:
"(jako) cesarb sie vide (slysa)t pade na zemlju ..."
1als der Kaiser dies gesehen/vernommen hatte, stürzte er ...*
An den Vorgang des Sehens/Hörens knüpft sich eine Reaktion,
die durch das Gesehene/Gehörte ausgelöst wird. Бег Vorgang
des Sehens/Hörens ist mit dem Eintritt der Reaktion beendet.^
Während der K-pler Autor also diesen Aor. noch regelmäßig ge-
braucht, verwendet der Pleskauer Autor in dieser Position fast
ausschließlich die Wendung "gosudarevy bojare i voevody, (jako)
slysav/videv ze sie, ..." (einmal nur lesen wir - s.o., S. 412
"slysasa"). Des bedeutet, daß für den Pleekauer Autor, der fast
ein Jh. später schrieb als der Verfasser der K-pler Erzählung,
der Aor. von dieser Verbengruppe nicht mehr bildbar war, weil
die Verben auf Infin.-Stamm -e-/-a- und Praes.-Stamm auf -i-

06nun bereits als imperfektiv empfunden wurden. Gewiß spielt 
hier auch hinein, daß der K-pler Autor ein intimeres Verhält- 
nis zur tradierten Literatursprache hatte als der Pleskauer.

Das Material zu den übrigen uns interessierenden verbalen 
Kategorien - nicht determinierte Verben der Bewegung, dehn- 
8tufige/suffigierte Ableitungen, Verben vom Typus "blagoda- 
riti" - war zu spärlich und zu heterogen, als daß es möglich 
wäre, aus diesen Aor.-Formen allgemeine Schlüsse zu ziehen. 
Insgesamt gesehen, läßt sich aus dem Vergleich der Verwendung

95) Ruzicka. Verbalaepekt, S. 50 - spricht in diesem Falle von 
der "auslösend begründenden Funktion, die "vidêti" und "sly- 
eati" häufig als perfektiv auffassen läßt."

96) Nikiforov. Glagol, S. 62: in der 2. Hälfte des 16. Jh.s 
Tind "videti" und "slysati" auf den imperf. Aspekt festge- 
legt.
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des Aoriet im Rahmen des K-pler und dee Pleekauer Textes mit 
aller gebotenen Vorsicht folgender Unterschied herausarbeiten
Abgesehen von der Leskien'sehen Klasse IV В ("videti" usw.), 
die im K-pler Text voraspektuelle Neutralität bewahrt und in- 
folgedessen als Präteritaltempus nur den Aor. kennt, ist die- 
se Erzählung bezüglich dee Aor• stärker auf den perf. Aspekt 
festgelegt. Der Autor vermeidet unpräfigierte Aor.-Formen 
(außer von Momentan-Verben - "pade", "bystb", "nacati usw.). 
Der Aor. bei nichtmomentanen Simplicia begegnet nur häufiger 
von iti-Verben, die offensichtlich längst im perf. Aspekt 
befestigt waren: "streliti", "pustiti", "udariti", "javiti", 
sicher auch "skociti". Dagegen weist die Pleskauer Erzählung 
einige Aor.-Belege nichtmomentaner Simplicia auf. Die Analy- 
se der Textstellen führte zu unterschiedlichen Ergebnissen: 
z.T. umschrieb dieser Aorist den geschilderten Tatbestand 
sehr genau, z.T. war der Sinn dieser Aor.-Form nicht zu er- 
kennen, vielmehr zeigte sich an diesen Stellen der Aor. durch 
äußere Einflüsse bedingt, z.B. "ne mogosa ... javitisja" 
durch den perf. Aspekt des Infin. Möglicherweise haben wir 
in dem häufigeren Auftreten von Aor.-Formen nichtmomentaner 
Simplicia im Pleskauer Text Anzeichen für eine Auflösung der 
starken Bindung des Aor. an den perf, Aspekt zu sehen. Die 
Aufgabe der Aspektkorrelation (Ipf. - imperf. Aspekt, Aor. - 
perf. Aspekt) hatte - feststellbar besonders seit Ende des 
16. Jh.8 - mit zum Verlust des alten Tempus-Systems geführt. 
Ein anderer unübersehbarer Faktor, der mit zum Verlust die- 
ses Systems beitrug, wurde gebildet durch die Unsicherheit 
bzw. allmählich durch die Unkenntnis auf dem Gebiet der al- 
ten Formen• Dies müssen wir in Rechnung stellen, wenn wir 
statt eines zu erwartenden Aorist im Pleskauer Text gelegent- 
lieh die Suppletivform des Pleskauer Autors - "tvorjaee", 
"veljase" statt zu erwartendem "tvoriea", "velesa" - vorfin- 
den.
Die Deutung, daß bestimmte Erscheinungen im Pleskauer Text 
auf den Niedergang des Tempussystems hlnwelsen, beruht auf 
der Berücksichtigung aller mit dem Verb zusammenhängenden 
Erscheinungen in diesem Text.
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Der Vergleich der Aor.-Bildung im Pleskauer und im K-pler 
Text allein rechtfertigt diesen Schluß nicht. Dazu unter- 
scheiden sich die beiden Texte auf diesem Gebiet zu wenig.

2.8 Die_Punktion_des_Aorist_in_un3eren Texten

Der Aorist als grammatische Kategorie besaß in der zweiten
Hälfte des 16. Jh.s keine einheitliche (klar abgrenzbare)
Semantik mehr. Er stellte zu dieser Zeit nur noch ein rein
literarisches Tempus dar, das nicht nur semantisch, sondern
auch formal verfallen war - so charakterisiert Nikiforov07den Aorist im 16. Jh. Wie die bisherigen Ausführungen 
gezeigt haben, finden wir in beiden Texten die Kategorie 
des Aorist formal noch recht stabil. Wie es um die Bedeutung
- und die daraus resultierende Punktion des Aor. bestellt 
ist, soll im Folgenden kurz angerissen werden.
Der Aor. war ursprünglich das Tempus nichtdurativer Stämme 
und bezeichnete einen Punkt in der Vergangenheit. Analog 
hierzu bildeten auch die durativen Verben einen Aorist, der 
natürlich keinen einzelnen Punkt in der Vergangenheit be- 
zeichnen konnte, sondern die Handlung als Präteritaltempus 
selbstverständlich in die Vergangenheit transponierte, dabei 
aber gleichzeitig den Endpunkt der ausgedrückten Handlung 
mit ins Auge faßte (= komplexiver Aorist^®).
Mit der Aspektualisierung des slav. Verbalsystems schwand 
die objektiv-aktionaartliche Betrachtungsweise einer Hand- 
lung; und mit dem Ersatz der Tempora (Ipf., Aor., Perf.) 
durch ein universales Präteritum, das 1-Part. (in der ge-

97) Nikiforov. Glagol, S. 153: "Vo vtoruju polovinu XVI v. 
aorļst predstavljal soboju tradicionnuju^prinadlçinost* 
kniznogo povestvovatel*nogo jazyka, n0¥uze razlozivsuju- 
sja foryal,по (piscy smesivajut formy čisla i lica) i 
eenanticeski (aorist. как grammaticeskaja kategorija, ne 
ìmeet edinoj semantici) .** Hervorhebg.: Nikiforov.

98) Trost. Perfekt, S. 4, § 7; Budich, Aspekt, S. 13, § 16 
+ 17 sowie Anm. 23: ״,Als komplexiv wird hier Jede dura- 
tive Verbform verstanden, die eine Begrenzung der flani- 
lung zum Ausdruck bringt, sei es durch das gewählte
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sprochenen russ. Sprache bereite z. Z. der Entstehung der frühe- 
sten altruss. Denkmäler verbreitet), ging schon bald die Voraus- 
setzung verloren, die Tempora ihrer ursprünglichen Bedeutung 
gemäß zu gebrauchen• Dies trifft nicht in solchem Maße auf 
das Ipf. zu, da dies als Ausdruck einer in der Vergangenheit 
fortlaufenden oder sich wiederholenden Handlung (Durativität 
und Iterativität) relativ scharf markiert war und - wie wir 
bereits feststellen konnten - auch in unseren Texten in der 
Regel diese Funktion ausübt.
Das Ipf. ist für den Autor der jüngeren altruss. Periode das 
merkmalhaltige Tempus im Vergleich zum Aor.: Der letztere, 
dies ergeben unsere Beobachtungen wird ganz allgemein ge- 
braucht zur Wiedergabe des umgangssprachlichen Präteritums 
(1-Part•). Der Unterschied zu jener Zeit, da die alten Tem- 
pora noch lebendig waren, besteht anscheinend darin, daß der 
Aor. als Vertretung für das 1-Part. grundsätzlich jede präte- 
ritale Punktion übernehmen konnte und der Gebrauch des Ipf., 
wenn er sich nicht automatisch durch die Aspektkorrelation 
(Ipf• - imperf. Aspekt) ergab, einer bestimmten Absicht des 
Autors entsprang (z.B. Aktualisierung der Darstellung durch 
die Wahl des eher infiniten Ipf. als Erzähltempus im Gegen- 
satz zum konstatierenden Aor., stärkere Expressivität durch 
Gebrauch des Ipf. u.a.).
Der Aor. signalisiert Abgeschlossenheit einer Handlung - die- 
se muß aber nicht objektiv beendet sein, sondern es genügt, 
wenn der Autor in seiner persönlichen Sicht den entsprechen- 
den Vorgang als zusammenhängende, abgeschlossene Einheit an- 
sieht - die Liaison des Aor. mit dem perf. Aspekt befördert 
diese Vorstellung. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Hand-ÛQlung im einzelnen durativ oder expressis verbis iterativ-̂

Tempus (Aorist) oder den gewählten Aspekt (pf.)• Im Gegen- 
eatz zu E. Hermann (...) sprechen wir deshalb bei einem 
Nichtdurativum niemals von Komplexität." Hervorhetoĝ Budich.

99) Boretzky. Tempusgebrauch, §. 57 - verwundert sich über 
Fälle wie "mnogazdy pokazaeasja", die er als Ausnahmen 
bezeichnet. Unserer Vorstellung nach ist diese Formulie- 
rung durctø. Aor. eine Möglichkeit des Autors. Erst, wenn 
er "mnogazdy" hervorheben will, wird er Ipf. benutzen.
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ist• Wir stießen schon auf Beispiele, wo "pustiti", "strēli- 
ti", "udariti" in der K-pler Erzählung nicht nur *ganz ge- 
zielt einen Kanonenschuß abfeuern* bedeuteten, sondern auch 
*ganz gezielt Kanonenschüsse abfeuern* heißen konnte;
KP 66/10 "..f greki ze razbegosa i pustisa na nich ривк^ i

pobiša mnogo túrok."
die Griechen aber liefen (plötzlich) auseinan- 

der und feuerten aus (vielen) Geschützen und töteten 
so viele Türken.1

PS 91/8 gosudarev^ voevody mnogie litovskija grad^
obvoevasa i poplenisa •••"

die herrscherlichen Voevoden bekriegten viele 
litauische Städte und unterwarfen sie

Wie sehr das Ipf. expressiv-unterstreichenden Charakter hat, 
sei noch einmal am Beispiel des Ipf. als Ausdruck distributi- 
ver Handlungen erläutert: Wenn wir lesen:
PS 82/3 "•••» inoe že геіье v kuksinach na nich metati

prigotovljachu, ovo ze suchuju sejanuju izvestb 
prigotovisa, ..."

die einen bereiteten Schießpulver in Krügen/ 
Gefäßen vor, um es auf sie (= die Litauer)zu werfen, 
die anderen bereiteten trockenen, geriebenen Kalk 
vor, ...'

dann handelt es sich zwar offensichtlich um Verschreibung, 
doch könnte theoretisch in "prigotovljachu" der Autor beson- 
deren Schwerpunkt auf die Zahl derer legen wollen, die das 
Schießpulver in den Krügen vorbereiten, wohingegen er in 
"prigotovisa" die Tätigkeit an sich betont. Ein Autor kann 
also jede Plural-Form eines Aor. auch, bei entsprechender In- 
tention, durch eine Plural-Form des Ipf. ausdrücken, womit 
natürlich gleichzeitig ein Aspektwechsel verbunden ist - in 
der Regel zumindest.
Wir haben gesagt, daß in einer Zeit, da das slav, Tempussystem 
für die höheren literarischen Gattungen charakteristisch war 
und demzufolge allein stilisierende Funktion hatte, der Aor.

־ 437 ־

100) Der gesamte Kontext reimt auf -(j)achu; die Variante, S. 
155 zeigt auch "prigotovljachu".
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das 1-Part. ersetzte und daß dann erst von Pall zu Pall ein
anderes Tempus - Ipf., Perf., auch 1-Part• - als Bedeutungs-
nuancierung gewählt w u r d e . D a s  bedeutet aber nicht, daß
der Aor• nur im neutralen Bericht erscheint: van Schooneveld
hat bereits an den von ihm untersuchten ältesten russ• Denk- 

102mälern zwei Hauptfunktionen des Aor• beobachtet -
1) der Aor• in konstatierender Funktion,
2) der Aor• in lebendig schildernder Punktion.
Die erste Punktion bedarf keiner Erläuterung. Der Aor. in
engagierter, aktualisierender Schilderung bewirkt dadurch,
daß er Jeweils die Abgeschlossenheit einer Handlung evoziert,
den Eindruck sich überstürzender Ereignisse, da ja die eine
genannte Handlung auf den Abschluß der anderen, vorhergehen-
den folgt - oder wir haben den Eindruck eines chaotischen
Handlungsdurcheinanders, wenn die Aor•-Folgen eine logische

104Handlungsfolge nicht vorstellbar erscheinen lassen•
Allerdings sind Beispiele für den Aor. als lebendiges Glied 
im engagierten, lebendigen Bericht viel seltener als solche 
für den Aor• im ruhig-neutralen Bericht. Für beide Funktionen 
des Aor. wollen wir aus jedem Text einige Belegstellen vor- 
führen, wobei wir aber mit der zweiten Funktion beginnen, da 
wir uns mit dem Aor. im ruhig-neutralen Bericht etwas ausführ- 
licher beschäftigen wollen. Zudem ist anzumerken, daß die 
Scheidung zwischen beiden Funktion nicht immer leicht ist und 
nicht immer eindeutig sein kann - mit anderen Worten: der 
persönliche Eindruck ist, da keine objektiven Kriterien zur 
Hand sind, für die Einordnung maßgebend.

101) Das gilt für Werke, worin das 1-Part. so gut wie gar nicht 
vertreten ist (unsere Texte, die *Stepennaja kniga", Hak- 
sim Grek u.a., vor allem ältere Werke); in Kurbekijs 
"Istorija" sind 1-Part. und Aor. austauschbar - Boretzky, 
Tempusgebrauch, S. 79 f•; auch in den letzten Stufen der 
"Stepennaja kniga״*, Otten. Pin.Verbalformen, S• 257 ff.

102) PVL| Igorlied, Vita Boris u. Gleb, I.Novgor. Chronik, 
Chozenie Daniila russklja zemli igumena.

103) van Schoonefeld, A Semantic Analysis, S. 20 - 1*Discrete 
Happenings in the Past", d.h. konstatierendes einzelnes 
Auftreten von Aor.-Formen; S. 26 ״*Succeeding Actione in 
the Past1*, d.h• viele einander folgende Aor.-Formen mit 
einander folgenden Šandlungen = lebendiger Bericht.

104) Pür das Handlungs-Chaos fehlen uns leider Beispiele.
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Textpassagen, die zusammenfassende oder reflektierende Be- 
richte über ein bestimmtes Geschehen enthalten, zeugen da- 
von, daß der Autor zu diesem Geschehen eine innere Distanz 
gewonnen hat, die ihm eine Bewertung der Vorgänge erlaubt, 
die ihm erlaubt, entweder die wichtigsten Pakten zu koneta- 
tieren oder aber den einzelnen Vorgängen das ihnen gemäße 
Tempus zuzuweisen.
In der aktualisierenden Situationsbeschreibung dagegen 
schreibt der Autor aus der Warte des unmittelbar Beteiligten; 
zumindest versucht er, diesen Eindruck zu erwecken. Gerade 
das Genre, dem unsere Texte angehören - Kriegsbericht, 
Kriegserzählung -, kennt vielerlei Situationen mit sich 
überstürzender Handlung, bei deren aktualisierender Beschrei- 
bung ein Differenzieren nicht möglich - oder zur Schaffung 
einer bestimmten Atmosphäre (Hektik, Chaos usw.) nicht ratsam 
erscheint. In solchen Berichten finden wir die sich überstür- 
zenden oder nebeneinanderher laufenden Handlungen oft tele- 
grammstilartig im gleichen Tempus dargeboten. Heute wird in 
solchen Szenen gern das Praes.hist, verwendet; in unseren Be- 
richten finden wir häufig das Ipf. im Rahmen solcher Beschrei- 
bungen: es charakterisiert am besten die schlachtspezifischen 
Handlungen, deren Hauptmerkmal die dauernde Wiederholung ist - 
schlagen, fallen, sich erheben, schleudern, schießen ... Gele- 
gentlich werden Szenen aber auch im Aor. als dominierendem 
Tempus festgehalten• Hierbei entsteht, wie gesagt, der Eindruck 
von Hektik - die Handlungen stellt man sich nicht nebeneinan- 
derher- bzw. parallelverlaufend, sondern nacheinander ablaufend 
vor, da der Aor. ja den Abschluß der ausgedrückten Handlung in 
die Vorstellung einbezieht.

־ 439 ־
2.8.1 Der Aorist in der

aktualisierenden SituationsbeSchreibung
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2.8.1 • 1 К־ре1: Бег Aorist in der
aktualisierenden Situationsbeschreibung

6 2 6 .I be straeno videti oboich derzosti i kreposti ..." ל/

Zustuneja že paki sobra mnogye ljudi, voskrycav napade 
na turky tako mužestvene, jako v mgnoveniii oka sbi ich 
(s) steny i napolni rov mertvych. Amurat zef nekyj jany- 
canin, krepok syj telom, smesavsja 8 greky, do.jde Zustu- 
neja i nacat sešci ego ljute. Grecin je nekyj, skociv 
(s) steny, otsece emu nogu sekiroju i tako izbavi Zustu- 
neja ot smerti. Plaburar že paki zapadnyj, Amarbej, 3 
svoimi polky napade na greky, i bystb seca velija."
,Und schrecklich war es, die KUhnheit und die Tapfer- 
keit beider (Heere) zu sehen.
Giustiniani sammelte wiederum viele Leute, erhob ein 
Geschrei und stürzte sich mit solchem Mut auf die Tür- 
ken, daß er sie buchstäblich in einem Augenblick von der 
Mauer herunterjagte und den Graben mit Getöteten anfüll- 
te. Ein Janitschare aber, Murad, ein Hüne von Gestalt, 
mischte sich unter die Griechen, kämpfte sich zu Giusti- 
niani heran und begann, furchtbare Hiebe gegen ihn zu 
führen. Da aber sprang ein Grieche von der Mauer und 
schlug dem Janitscharen ein Bein ab - so rettete er Giu- 
stiniani das Leben. Da warf sich der Plaburar Omar-Bey, 
der Befehlshaber des Westens, mit seinen Abteilungen ge- 
gen die Griechen, und es kam zu einer gewaltigen Schlacht

Der das Zitat einführende Satz ("I be strasno videti ...") 
schließt einen stärker referierenden Abschnitt ab und leitet 
über zur folgenden dramatischen Szene. Die Sätze sind kurz, 
kurzatmig fast. Die Hektik des Geschehens überträgt sich bei- 
nahe auf den Leser. Das Stakkato der kurzen Sätze, die Menge 
der Informationen auf engstem Raum, in knappster Folge,vermit- 
telt jenen Eindruck sich überstürzender Ereignisse, von dem 
wir bereits sprachen.

56/10 "I se zmij vnezaapu vysed iz nory, potece po mestu, i
abie svyse orel spad, zmija pochvati i polete na vysotu, 
a zmij nacat ukrepljatisb vokrug orla. Севагь že i vei 
1 Judie bjachu_zrjasce na orla i na zmiju; orei že voz- 
letev iz ocbju na dolg čas, i paki jāvisja nizletajusc 
i pade 8 zmiem na toz mesto, poneze odolen bystb ot zmija
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Ljudie že tekse żmija ubiSa, a orla 1гутазе«^5 ļ bystb 
севагь vo užase velicem i, sozvav knižniki i mudreci, 
skaza ich znamenie, ..."
*Und siehe, da kam plötzlich eine Schlange aus ihrem 
Loch und kroch über die Stätte (wo die Stadt entstehen 
sollte); aber ein Adler stieß von oben herab, packte 
die Schlange und flog mit ihr davon. Doch die Schlange 
begann, sich um ihn zu winden. Der Kaiser und alle sei- 
ne Leute ließen den Blick nicht von Adler und Schlange. 
Für längere Zeit verschwand der Adler aus dem Blick, 
tauchte dann wieder auf - nahe der Erde gleitend, schließ- 
lieh stürzte er an der gleichen Stelle zu Boden, von der 
Schlange überwunden. Die Menschen aber liefen herbei und 
töteten die Schlange und befreiten den Adler. Der Kaiser 
aber war sehr erschrocken, rief die Schriftgelehrten und 
die Weisen herbei und befragte sie nach der Bedeutung 
dieses Zeichens,

Während im vorigen Textbeispiel eine Folge kürzerer Vorgänge 
in ihrem Ablauf dargestellt war, haben wir es in diesem Ab- 
schnitt mit einem einzelnen Geschehen zu tun - mit einem Er- 
eignis von höchster ideologischer Brisanz. Telegrammstilartig 
werden die Fakten geboten; der lakonische Stil erhält noch 
weitere Konzentration durch die Verwendung von Partizipien in 
der Funktion von Adverbial-Partizipien. Einmal allerdings wen- 
det der Autor den Blick von der Dramatik des Geschehens zu 
den regungslos den Vorgang Betrachtenden: "bjachu zrjasce" ־ 
diese Verlaufsform betont die Dauer eines Vorganges, die fast 
an einen Zustand angrenzt. Durch diesen Kunstgriff - die Gegen- 
Überstellung des atemberaubenden Geschehens und der wie gelähmt 
die Szene Beobachtenden - erhält die Beschreibung zusätzliche 
innere Spannung.
Im Rahmen der Untersuchungen über das Ipf. war von "izymase" 
die Rede, das wir wegen der Paralleletelle wenige Zeilen spä- 
ter als Verschreibung für "izymasa" interpretieren, "izymasa" 
ist 3.pl.aor. der suffigiert-dehnstufigen Ableitung von "iz- 
jati"; "izymati" wurde sicher bereits als imperf. Aspektpart- 
ner zu "izjati" empfunden. Verwunderlich ist nun, warum der 
K-pler Autor an dieser Stelle "ubiea" und "izymase (= -asa)"

Ю50711

־ 441 -

105) Die Paralleletelle, wenige Zeilen tiefer, lautet: 56/23 
"A poneže krestbjane zmija ubisa, a orla izymasa, jav- 
ljaet, ..."
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koordiniert hat; denn nach "ubisa" würde man eher "izjasa" 
erwarten• Daß der K-pler Autor nicht 80 schematisch verfährt, 
läßt die Vermutung zu, daß der Autor habe differenzieren «01- 
len: Das Töten der Schlange wird punktuell geeehen - als ein 
Schlag auf den Kopf oder Ähnliches, das Befreien des Adlers 
von der (toten) Schlange soll anscheinend als langwierige 
Handlung verstanden werden, an der viele Leute beteiligt wa- 
ren. Die ausdrückliche Wiederholung beider Verbformen - 
*1ubisa" und "izymasa" wenige Zeilen tiefer stützt unsere 
Vermutung.

76/44 i (Magúmét) udivisja toliku narodu ot odnoja chra-
miny izšedcim, i poide k carskomu dvoru, i tu srete ego
nekyj serbin, prinese emu cesarevu glavu. On ze vozra-
dovasja zelo i vskore pozva boljar i etratig i sprosi
ich, da ... Oni źe, strachom oderžim, rekosa emu:
'..., und Mehmed verwunderte sich sehr Uber die Menge 
Volkes, die da aus einer Kirche herausströmte• Er wand- 
te sich zum Kaiserpalast - hier erwartete ihn ein Serbe 
und brachte ihm das Haupt des Kaisers. Darüber wurde 
er sehr froh und rief schnell die Bojaren und Strategen 
herbei, die er bat, daß ... Sie aber, von Entsetzen er- 
griffen, sagten zu ihm: ...י

In diesem Bericht überstürzen sich die Ereignisse nicht so 
wie im Rahmen der vorigen Textbeispiele. Dennoch dürfen wir 
diese Textstelle zu den übrigen stellen - das innere Engage- 
ment des Autors, das Entsetzen über das zu Beriohtende spürt 
man fast aus jedem Wort: Der Sultan ist in K-pel, das Haupt 
des Kaisers wird ihm gebracht. Ев handelt sieh nicht um Vor- 
gänge, die in Sekundenschnelle nacheinander ablaufen• Viel- 
mehr gibt der Autor in wenigen, ganz kurzen Sätzen in iapres- 
sionistischer Manier die wesentlichen Tatsachen, alles übrige 
aussparend•
An diesem Textbeispiel mit seinen vielen knappen Sätzen wird 
die Stellung des Prädikats vor dem Objekt, die für die K-pler 
Erzählung typisch ist, besonders deutlich.
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Obwohl in der Pleskauer Erzählung der verbale Reim eine gro- 
ße Rolle spielt, ist es fast unmöglich, Beispiele emotionaler, 
aktualisierender Beschreibung mit dem Aor. als dominierendem 
Tempus aufzufinden. Wenn uns im Pleskauer Text auch gelegent- 
lieh 1-Part.ien begegnen, so ist doch der Aor. für den Autor 
das neutral־merkmallose Erzähltempus. Zur bewegten bzw. bewe- 
genden Schilderung bedient er sich des Ipf., des Part.praes., 
des Part.praet, gelegentlich auch des 1-Part. und schließlich 
des Praes.hist.
Zwei Textstellen, die wir bereits in anderem Zusammenhang 
vorgestellt haben, könnte man hier anführen. Beim Lesen wird 
aber gleich auffallen, daß wir hier nicht jene Intensität der 
Darstellung, jene aktualisierende Wiedergabe des sich (fak- 
tisch oder im Denken des Autors) überstürzenden Geschehens 
wiederfinden, das in der K-pler Erzählung so häufig auch mit 
dem Aor. verbunden ist. Wiewohl man in der Pleskauer Erzäh- 
lung (siehe Beispiele) die innere Beteiligung des Autors 
durchaus spürt, ist der Eindruck des statischen Berichts 
doch stärker:
62/30 "Molebnaja že mnogaja к bogu i bogorodicy tuto pesa, 

i tako to mesto krestom paradisa 
i svjatoju vodoju okropisa.
Tako že i gosudarevy bojare i voevody krestom blagoslavisa 
i svjatoju vodoju okropisa 
i na podvig vooruzisa,

64/13 "Takože i nautrija pjatb casov bezprestani po gorodu 
iz narjadu bisa i vybisa u goroda gorodovyja steny, 
dvadcatb cetyre saženi do zemli, da Pokrovskuju basnju 
do zemli, da u Svinoj baśni ochab ѵезь do zemli, da Svi- 
noj baśni polovinu do zemli že zbisa, da mestami steny

״ 443 ־

2.8.1.2 Pleskau: Der Aorist in der
aktualisierenden Situationsbeschreibung

106) Verbaler Reim - Objekt vor dem Prädikat.
107) Übersetzung der Textstelle - s.o. S. 423 oben.
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gorodovye zbisa. eeetbdesjat devjatb saženb. Sie že 
izbisa i gorodovuju stenu vo mnogich mestech i izspro- 
lomaša. I sie korolju svoemu vozveatisa•

Gerade die letztere Textstelle nimmt eine Zwitterstellung zwi- 
sehen statistischer Aufzählung und verzweifelt-überstürzter 
Nennung der durch die Beschießung entstandenen Schäden ein. 
Andere Textstellen, die hierher gestellt werden könnten»feh- 
len bzw. sind noch weniger überzeugend als die beiden eben 
angeführten.

־ 444 ־

2.8.2 Der Aorist in berichtenden Passagen

Wenn wir den Aor. in berichtenden Passagen beleuchten wollen, 
dann geht es uns nicht darum, vereinzelte Belege hierfür vor- 
zustellen, die wir überall zu Hunderten finden - etwa von fol- 
gender Art:1̂
KP 64/14 "I tako božiim promyslom v toj denb izbavis.ļa grad

ot bezboznych turok."
,Und 80 wurde К-pel durch die göttliche Vorsehung 
vor den gottlosen Türken gerettet.1

PS 44/20 "I tako ispusti ich v bogochranimyj grad Pskov: ..."
,Und 80 entließ er sie (= die Bojaren) nach Pleskau: t
•  •  »

Vielmehr wollen wir den Aor. bzw. Aor.-Formen im größeren 
Kontext betrachten - einmal im raffenden, konstatierenden 
und einmal im stärker differenzierenden Bericht. Im letzteren 
Kontext werden die Vorgänge stärker reflektierend vorgetragen, 
die Handlungen je nach ihrer Qualität imperfektisch oder aori- 
stiech bezeichnet - der Autor setzt die verschiedengearteten 
Geschehen, Tätigkeiten, Handlungen, Zustände, Prozesse usw. 
zueinander in Beziehung und er ist gezwungen, diese verschie- 
denen Informationen in der ihnen gemäßen Weise auszudrücken -

108) Übersetzung der Textstelle ־ s.o. S. 393•
109) Von dieser Qualität sind die Beispielsätze Boretzkys, 

Tempusgebrauch, S. 56 f.: von 6 Sätzen sind 5 eine Zeile 
lang und haben einen Aor. ale Prädikat; kein Kontext.
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die subjektive Wahl dee Tempue ist nicht mehr ln dem Haße 
gegeben (wie z.B• ln der aktualisierenden Situationsbeschrei- 
bung, wo ein vorgegebenes bzw. einmal gewähltes Tempus durch- 
gehalten wird). An Textetellen mit differenzierend-reflektie- 
render Textgestaltung kann man erkennen, ob ein Autor die 
Tempora so verwendet, daß dem Leser eine sinnvolle, logische 
Vorstellung (und wenn es allein die des Autors ist) vom Ge- 
schehezi und das Hachvollziehen der Gedanken dee Autors mög- 
lieh wird - oder aber, ob die Verwendung der Tempora eine zu- 
fällige ist, so daß die Rekonstruierung bestimmter Geschehene- 
bzw. D<enkstrukturen gestört ist.11^

2*8*2•1 K-pel: Der Aorist in berichtenden Passagen

Bevor wir einige Textbeispiele mit reflektierender Darstel- 
lung vorführen, wollen wir an einigen Belegen die konstatie- 
rende Punktion des Aor• im Bericht demonstrieren. Auch dabei 
dominiert der Aor. als verbales Tempus den Abschnitt, doch im 
Unterschied zum Aor. in der aktualisierenden Situationsbe- 
Schreibung wird hier resümiert, zusammengefaßt, zurückgegrif- 
fen, es wird der Übergang zur nächsten lebendigen Szene ge- 
schaffen, wobei im Aor. das zwischen zwei Szenen Geschehene 
berichtet wird.
55/14 "V 13 ze leto cesarstva ego, sovetom boziim podvizaem, 

voschote grad sozdati v imja svoe i posla mužej dostoj- 
nych v Asiju i v Liviju i v Evropiju na vzyskanie i izo- 
branie preslavna i narocita mesta na sozdanie takovago 
grada; onem ze vozvrascajuscimsja, gķgzavachu cesarju 
razlicnyja mesta preslavnaja, a naipace pochvalisa emu 
Maķedoniju i Vizandiju•11
*Im 13. Jahr seiner Regierung wollte er (Kaiser Konstan- 
tin), durch Gottes Rat bewogen, eine Stadt gründen, die 
seinen Famen tragen sollte• Er schickte würdige Männer 
nach Asien und Lybien und nach Europa, damit sie einen 
ruhmvollen Platz zur Gründung einer solchen Stadt such- 
ten* Als sie zurückkehrten, nannten sie dem Kaiser ver-

050711

־ 445 ־

110) Als Störung ist z.B. zu bezeichnen,^wenn im Pleskauer
Text die Endung der 3.8g*i£f. -(j)ase auch die 3*pl*ipf• 
oder die 3 •£l •aor. ersetzen kann.
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schiedene berühmte Gegenden, vor allem aber priesen 
sie Makedonien und Byzanz.'

Hach einigen allgemeinen Worten über die Regierungszeit 
Kaiser Konstantins beginnt mit dieser Textstelle der Bericht 
über die Gründung К-pels: In raffender Erzählweise werden 
die wichtigsten Pakten zusammengetragen. Auffallend in die- 
sem Abschnitt, zwischen diesen konstatierenden Aor.-Formen 
ist das Ipf. "skazavachu" (für "skazovachu") - es soll offen- 
bar die Vielzahl der in alle Welt entsandten Kundschafter 
einerseits, aber auch die Vielzahl der von diesen genannten 
würdigen Plätze unterstreichen. Wie aber bereits verschiedent- 
lieh betont, sind gerade Ausdrücke des Sagens so der Habitua- 
lisierung unterworfen, daß hier auch automatischer Gebrauch 
einer x-beliebigen Form vorliegen kann.

56/39 "Sozda ze сезагь i polatu velikuju, ipodromu predivnuju 
i dve pole ustroi , rekee ulicy pokroveny na torgovanie.
I nazva grad Novyj Rim. Potom že sozda cerkvi preslav- 
nye: Sofeju velikuju, ...; postavi ž i precjudnyj on 
stolp bagrjanyj, ego že iz Rima prinese morem treju 
lety do Carjagrada, ..."
'Der Kaiser ließ einen großen Palast errichten, ein 
wundervolles Hippodrom und zwei überdachte Straßen zum 
Handeltreiben. Er nannte diese Stadt ,Das neue Rom1. 
Sodann ließ er hochberühmte Kirchen bauen: die Hagia 
Sophia, auch ließ er jene vielbewunderte Porphyr-
säule aufstellen, die aus Rom während einer drei Jahre 
dauernden Seereise nach К-pel gebracht worden war, ... '

Nach dem erregten Bericht über den Kampf des Adlers mit der 
Schlange folgt dieser wieder referierende Abschnitt, wo Pak- 
ten vermittelt werden, die einen Eindruck von der Größe und 
Schönheit К-pels geben sollen (damit vor diesem Hintergrund 
der Niedergang der Stadt umso deutlicher werde).
Den konstatierenden Charakter der Textstelle unterstreicht 
auch der Relativsatz "ego že iz Rima prinese ..." - Hypotaxe 
dieser Art ist für die aktualisierende Situationsbeschreibung 
nicht typisch (im Gegensatz zum Adverbial-Partizip, das der 
Darstellung noch mehr Gedrängtheit verleihen kann), "prinese"
- 'hatte herbringen lassen' bezeichnet Vorzeitigkeit.

־ 446 -
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58/13 "Takoż i nynef v poslednjaja vremena, grech radi nasich,
ovogda nachoždeniem nevernych,
ovogda gladom i povetrei castymi,
ovogda že mezusobnymi Ьгапьті,

imiže oskudesa вііьпіі i
obniačasa 1 judie i
preunicižisja grad i
ашігівja do zela,

i bystb jako ѳепь v vinograde i
jako оѵовспое chranilisce v vertograde."

1 So ist ев auch jetzt und in jüngster Zeit, unserer 
Sünden willen:
teilweise durch Einfälle der Ungläubigen, 
teilweise durch Hunger und Seuchen, 
teilweise durch Fehden innerhalb der Stadt

verarmten die Mächtigen,
gerieten die einfachen Leute in Not
und wurde die Stadt erniedrigt
und in unvorstellbarer Weise gedemütigt.

Und sie glich einem Schatten im Weinberg
und einer Prüchtescheuer im Obstgarten.1

Rhetorisch ausgefeilte Passagen wie diese pathetische Klage 
finden wir in der K-pler Erzählung selten - gelegentlich 
sind zwiechengeechaltete Gebete, Anrufungen oder auch die 
Prophezeiungen am Schluß in dieser Form gestaltet. - Der Au- 
tor zählt betrübt die Ursachen auf, die den Niedergang des 
Imperiums herbeigeführt haben. Abgesehen von der dreifachen 
Anapher "ovogda" stehen auch die vier zu "imiže" gehörigen 
Aor.-Formen in anaphorischer Position. Durch den parallelen 
Aufbau der einzelnen Kola gelangt ein leichter Rhythmus in 
die Sprache, der mithilft, diese Textstelle emotional stark 
aufzuladen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß wir 
es an dieser Stelle, was ihren Informationswert anbelangt, 
mit einem Resümee zu tun haben.

Wir könnten auf diese Weise den Text weiter durchblättern und 
viele entsprechende Passagen hierherstellen. Doch wollen wir 
uns nun solchen Textabschnitten zuwenden, wo der Autor durch 
den Gebrauch verschiedener Tempora, vor allem Aor• und Ipf., 
eine stärker differenzierende Erzählweise anzeigt.
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,Na utrija že, jako videža turky stenu nezadelanu״1 66/6
vskore naskocisa i ЪьjachusJa 8 greki: greky že bbju-
85esja 8 nimi, gobegachu ot nich, a turki vakrjcachu
na nich, i vskore napadoše množestvo ich, ..."
,Am Morgen, als die Türken sahen, daß die Mauer noch 
nicht wieder hergeetellt war, stürmten sie 108 und 
kämpften mit den Griechen• Während sich die Griechen 
80 mit den Türken schlugen, zogen sie sich ein wenig 
zurück, die Türken aber schrien hinter ihnen her, und 
bald darauf warfen sich die meisten von ihnen zu 
Boden, •.•1

Dem uns bereits bekannten "videsa" folgt das Verbpaar "na- 
skociša i Ььjachusja". Die Verschiedenartigkeit der Handlun- 
gen wird durch das Tempus besonders deutlich: die erste wür- 
den wir heute als ingressiv bezeichnen ,losspringen, auf-, 
losstürmen1; die zweite Handlung ist durativ - *fechten, 
kämpfen, sich schlagen1, sie wird stets durch Ipf• oder Part• 
praes. ausgedrückt (Variante: "sesci"). Ein Beweis für die 
differenzierende Betrachtungsweise des K־pler Autors ist 
"pobegachu": die Griechen waren im Begriff, eine Kriegslist 
anzuwenden - sie zogen sich ein wenig zurück, versetzten so 
die Türken in einen Siegestaumel; diese folgten den Griechen; 
als die Türken im Schußbereich der griechischen Geschütze wa- 
ren, wurde von der Stadt aus das Feuer auf sie eröffnet und 
Reserveabteilungen stürzten sich auf die Türken, unter denen 
ein schlimmes Blutbad angerichtet wurde• Selbstverständlich 
hätte der Autor auch "(po)bežasa" anstelle von "pobegachu" 
verwenden können, doch würde diese Form nie die feine Nuancie- 
rung von "pobegachu" ausdrücken - ,sich ein wenig, scheinbar 
zurückziehen1, der Aor. würde der ausgedrückten Handlung den 
Charakter einer wirklichen Flucht verleihen. - Unter "vskry- 
čachu" ist wohl das immer wieder einsetzende Kriegsgeschrei 
zu verstehen, mit dem die Türken ihren Kampf begleiteten, hier 
verstärkt durch die Hoffnung auf Sieg - keineswegs handelt es 
sich um einen Aufschrei, sondern um ein langanhaltendes Ge- 
schrei, "napadose" (= "-asa")-die Vorstellung des momentanen 
*Sich zu Boden Werfens' steht an dieser Stelle im Vordergrund; 
möglich wäre auch ein Ipf., das die Vielzahl der sich zu Boden 
Werfenden plastischer hervortreten ließe - möglicherweise han- 
delte es sich um eine Art Dankgebet für den (scheinbaren)
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On že edin, imeja mec v ruce, seçage ich i na nich" ־67/14
bežachu ot nego i putb emu daļachu, i 

pogna ich к razrueennoBu mestu i tu zatesnivsimsja po- 
bisa ich mnogo, a inych zbisa iz grada i za rvy. I tako 
bozieju pomosciju v toj denb севагь izbavi grad, i uže 
večeru byvsu turki otstupisa."
1Er (= der Kaiser) allein schlug mit dem Schwert in Hän- 
den (dauernd) auf sie ein und wandte sich (immer wieder) 
gegen sie, sie (= die Türken) aber flohen (schließlich) 
und gaben ihm den Weg frei. Er aber jagte sie zur Mauer- 
bresche. Von denen, die sich hier zusammendrängten, tö- 
teten die Griechen viele, und die anderen jagten sie 
aus der Stadt und hinter die Gräben. So rettete der Kaiser 
mit Gottes Hilfe die Stadt. Die Türken zogen sich aber 
erst zurück, als es bereits Abend war.1

"secaee" bedarf keiner Erklärung, "vozvrascasesja" kann zwei- 
erlei bedeuten - die Türken sind in die Stadt gedrungen, alles 
flieht, nur der Kaiser leistet weiter Widerstand. Diese Verb- 
form meint nun entweder, daß der Kaiser sich mit den Seinen 
zurückzog, den Türken aber ständig zugewandt blieb, so mit 
ihnen kämpfend; oder sie bedeutet, daß er sich andauernd, al- 
so sehr häufig nach den Türken umwandte• Vom Ergebnis seiner 
Tapferkeit - die Türken zum Stehen gebracht und sie schließlich 
zurückgedrängt zu haben - her zu schließen, dürfte es sich 
um ein ständiges Zugewandt Sein gehandelt haben, 1״bežachu" 
und "dajachu" zielen auf die Masse der Türken ab, die flieht 
und den Weg freigibt, in resultativer Erzählweise wären hier 
Aor.-Formen möglich. Die folgenden Aor.-Belege entsprechen ge- 
rade jener Erzählweise - die Ergebnisse werden in den Vorder- 
grund gerückt. Der Wechsel vom durchgängigen Ipf. am Anfang 
zum Aor. kann darüberhinaus mit van Schooneveld so erklärt 
werden, daß der Autor zunächst die Szene gibt - mit Hilfe von 
Ipf.-Formen; das im Vordergrund stehende Geschehen aber 
wird aoristisch ausgedrückt.111

Sieg, das die Türken auf Kommando, wie auf einen Schlag so-
Zusagen, am Boden liegend verrichteten•

111) ▼an Schooneveld. A Semantic Analysis, S. 36 - das Ipf. 
gives the scene"; S. 41 - das Ipf. "is mostly used for 
description, often of an effect produced by the main 
event, or for further elaboration." S. 55 - "the imper-
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70/27 "Patriarch ze во vsemi sobory bjase vo svjatej velicej
cerkvi i neotstupne molja boga i precistuju ego bogo-
materb 0 pomozenii i ... Egda že ualyea zvonu, vzemse
bozeetvennyja ikony, izyde pred cerkvoju i sta na molit-
vu, osenjajusče kreetom ѵезь grad, ..."
,Der Patriarch betete mit dem gesamten Klerus ununter- 
brochen in der Hagia Sophia zu Gott und der allerrein- 
sten Gottesmutter um Rettung ... Als er den Glockenton 
vernahm, ergriff er die göttlichen Ikonen, trat aus 
der Kirche heraus und stellte sich auf zum Gebet, indem er 
die gesamte Stadt mit dem Kreuz beschattete, •••'

Die Verlaufsform "bjase molja" unterstreicht noch viel deut- 
licher als das Ipf. das Adverb "neotstupne" - ״ununterbrochen1. 
Besonders scharf kontrastiert es zu den folgenden Aoristen 
"izyde" und "sta". Das diesen Formen folgende Part.praes.
1,osen ja jusce krestom" ist wohl so zu deuten, daß der Patriarch 
die Stadt immer wieder mit dem Kreuzeszeichen segnete.
In "egda uslysa zvonu" haben wir die einzige Textstelle vor 
uns, wo der sonst übliche unpräfigierte Aor. ("slysa/sa, vide/ 
sa"-8.S. 448, 66/6 "jako videsa turky") von einem präfigierten 
Verb gebildet wird; vgl. Kap. 2.3.1: Aor.-Formen bei Simplicia 
der 4. Leskien*sehen Klaese - K-pler Text. S. 401 ff.

V ¥  ¥  fø  fø  fø72/1 "Vraceve eres vsju onuju повсь îjnizachusja 0 pomozenii
ego i edva ispravisa emu grudb, vžiblenoe mesto ot uda-
ra. I abie 2tc*0£iłSHł 0  ̂bolezni. I daža emu malo brasna
i pitie, i tako poci (toj nosci) malo; ostavsej ze dru-
žine ego u basty bastu, no ne uspesa nictoze."
,Die Ärzte bemühten sich die ganze Nacht darum, ihm (= 
Giustiniani) zu helfen, und es gelang ihnen nur mit Mü- 
he, seine Brustverletzung, die von einer Kanonenkugel 
herrührte, zu behandeln (und mit dem Notwendigsten zu 
versehen). Und bald erholte er sich. Han gab ihm etwas 
zu essen und zu trinken• Auch ruhte er ein wenig. - 
Seine Männer, die an jenem (zerstörten) Turm zurückge- 
blieben waren und sich um dessen Wiederaufbau mühten, 
brachten dies nicht zustande.'

"truzachusja" korrespondiert mit "cree vsju onuju поѳсь" in
hervorragender Weise und unterstreicht es - ,sie mühten sich

feet may denote the general *framing1 situation, which 
has in such cases a longer duration than the events 
presented by the aorisïT" (Hervorhebg. - van Schoone- 
veld) •
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die ganze Nacht hindurch*. Den Schlußpunkt dieser Bemühungen
bildet die Wiederherstellung Giustinianis - **edva ispravisa",
die also durch den Aor. adäquat ausgedrückt ist; die über-
setzung versucht, diesem Aor. gerecht zu werden ־ der Autor
denkt offenbar an eine Art Operation mit entsprechender Nach-
behandlung, die Giustiniani so weit wiederherstellt, daß er

112morgens an seinen Kampfabschnitt getragen werden kann.
Das folgende 1-Part. "otdochnul" hat die gleiche Punktion
wie die umliegenden Aor.-Formen. Es bezeichnet den Endpunkt
von Giustinianis "boleznb", womit hier jener Zustand tiefer
Ohnmacht, eines Komas vielleicht, gemeint sein dürfte: 1er
atmete auf = erwachte aus seiner Ohnmacht1. An ein verkürz-
tes Perfekt ist hier nicht zu denken, denn dies benennt eine
Ursachehandlung, auf Grund welcher ein bestimmter Zustand

113eintritt.  ̂**otdochnul ot bolezni** zeigt aber deutlich, daß 
wir es mit einem Endpunkt zu tun haben, "dasa" deutet an, daß 
die Handlung selbst für den Autor ohne Interesse ist - wich- 
tig ist vielmehr, daß der Genueser etwas essen und trinken 
konnte - ein gutes Zeichen. Das gleiche gilt für die kurze

v 1 1 ARuhe, die ihm gegönnt war "poci malo". Ein ähnliches 
Verbpaar wie im ersten Satz finden wir auch im letzten: die 
Männer Giustinianis bauen (sicher auch die ganze Nacht) an 
der zerschossenen Bastei herum "sozidachu baštu", der lakoni- 
sehe Kommentar des Autors konstatiert dazu - *es gelang ihnen 
nicht* - "ne uspesa nictoze".

Wir können uns weitere Beispiele, 80 interessant sie auch wä- 
ren, ersparen. Sie würden doch nur immer wieder den wohlbe- 
dachten Gebrauch der Tempora durch den K-pler Autor beatati- 
gen, den wir schon im Zusammenhang mit den Untersuchungen am 
Ipf. hervorgehoben hatten. Gelegentliche Unklarheiten ändern 
an diesem Bild gar nichts.

־ 451 ־

112) Die übrigen Quellen wissen von dieser ersten Verletzung 
Giustinianis nichts. Ihnen nach stirbt er unwürdig, als 
er nach einer Verwundung aus К-pel geflohen war. s.S. 58.

113) TroBt, Perfekt, S. 11,§ 22 ff. *er ist gestorben = tot*.
114) "pociti" - *ruhen*, dazu in den ältesten aksl. Texten 

reichlich belegt "pocivati". Das Simplex "-cijç,-cijesi" 
ist nirgends belegt.

•
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2ф8.2.2 Pleskau: Der Aoriet in berichtenden Passagen

Im resümierend-raffenden Bericht der Pleskauer Erzählung 
bildet der Aor. das Haupttempus. Ebenso wie bei der aktuāli- 
eierenden Situationsbeschreibung, wo der Aor. kaum durchge- 
hend in Erscheinung trat und wir nicht in der Lage waren, 
überzeugende Beispiele für den Aor. als dominierendes Tempus 
vorführen, können wir auch hier nur wenige Textstellen mit 
alternierenden Aor.- und Ipf.-Formen demonstrieren.

77/20 "Tako ze i pod tuju basnju zelbja podnesosa i zazgosa.
i božiim posobiem tako i dostalb s Pokrovskie baśni
vsech zbisa i christovoju blagodatiju paki ocisti ka-
mennaja pskovskaja stena ot skvernych litovskich nog.
Nosci ze prispevši, nam božiim miloserdiem svet blago-
dati vozsija» i ot steny za gradom otbisa.״
1Also brachten sie Pulver unter den Turm und entzünde- 
ten es. Und mit Gottes Hilfe gelang es, den Rest der 
Litauer aus dem Pokrovskij-Turm zu vertreiben; und 
durch die Gnade Christi war die Pleskauer Mauer wieder 
rein/frei von den verruchten Litauern.5וו Als die Nacht 
hereinbrach, brach durch Gottes Güte das Licht der Gna- 
de über uns herein - und man warf die Litauer von der 
Mauer hinter die Befestigungsanlagen zurück.'

Nach einer sehr bewegten Schilderung der Vorgänge auf den 
Pleskauer Mauern (mit Anaphern und Endreim durch Part.praes., 
mit rhythmisierter Sprache) änderte der Autor mit unserer 
Textstelle Erzählperspektive und auch Diktion. "Tako že" sig- 
nalisiert bereits den resümierenden Charakter des Abschnitts; 
durch Einwürfe wie "božiim posobiem", "christovoj u  blagoda- 
tiju", "božiim miloserdiem" wird dieser Charakter unterstri- 
chen wie auch durch die Gleichsetzungî das Vertreiben der 
Litauer = das Hereinbrechen des Lichts der Gnade.

115) "ocisti ... stena ot skvernych litovskich nog" = Pars 
pro toto (Lausberg HB I, § 573) für ,die schändlichen 
Litauer1. - Anschließend "svet blagodati" = sehr habitua- 
lisierte Metapher (Lausberg HB I, § 558 - 64).
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81/26 "К semu že gosudarevy ... voevody povelesa protivu pro- 
lomnogo togo mesta stenu drevjanuju sotvoriti, 80 mnogo- 
cislenymi boi, i mnogie baśni postavisa i vo mnogich 
meetech i narjad izgotovisa protivu pristupu litovskie 
siły• Promeži že obejuch kamennyja i drevjanyja steny 
vo grade povelesa rov vykopati i postavisa v nem dubovyj 
ostry;) cosnok, tako že i po vsemu prolomu ... ostry j 
cosnok izstaviv, ukrepisa, jako nikoimi obrazy • •• voz- 
možno promežb ego projti."
1Außerdem ordneten die Voevoden an, daß eine große Zahl 
von Kriegern an der Bresche eine hölzerne Befestigung 
errichten sollte• Auch bauten sie mehrere Wehrtürme an 
verschiedenen Stellen; - dort, wo eie den litauischen 
Angriff erwarteten, richteten sie Geschütze aus. Zwischen 
der (steinernen) Mauer und der hölzernen Pallisade (auf 
der Innenseite der Mauer) ließen sie einen Graben aushe- 
ben. Darin stellten sie einen Zaun mit scharfen Spitzen 
(aus Eichenholz) auf• Mit Hilfe dieses spitzen Zaunes, 
den sie längs der Mauerbresche errichteten, machten 8ie 
es jedermann unmöglich, (durch die Bresche) hindurchzu- 
gelangen.1

In diesem Abschnitt wird der Leser mit verschiedenen sachlichen 
Informationen versehen - es geht um bestimmte Verteidungsmaß- 
nahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt am neuralgischen Punkt 
der Verteidigung - nämlich der Breschenstelle, die bereits vor 
dem ersten Sturmangriff in die Mauer geschossen worden war und 
die den Litauern schon einmal als Einschlupf gedient hatte.
Trotz des rein referierenden Charakters des Abschnittes geht 
ihm eine gewisse epische Breite nicht ab - "postavisa" und 
"povelesa" kommen je zwei Mal vor. Klangliche Wiederholungen 
oder Ähnlichkeiten sind im Pleskauer Text nichts Besonderes, 
doch erreichen sie hier besondere Dichte - abgesehen von den 
Aor.-Endungen ("-isa" und "-esa"), die hier nicht die Sätze ab- 
schließen, fallen folgende lautliche Ähnlichkeiten auf: 
"povelesa protivu prolomnogo togo mesta"; "protivu pristupu"; 
"promeži"; "po vsemu prolomu"; "promežb ego projti"•
Bereite an einem der Textbeispiele aus der K-pler Erzählung 
(8.0• S. 447, 58/13) war aufgefallen, daß beispielsweise re- 
sünierende oder auch konstatierende Erzählweise nicht unbe- 
dingt ал nüchtern-sachlichen Erzählton gebunden ist, sondern 
durchaus auch emotionalisierende Elemente enthalten kann•

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



53/Ю "Sija že mnogopochvalbnyja reci slysav когоіь ot
sv(o)ich pervosovetnikov, tolbmi že pace gordyneju na 
Pskov prevoznesesja, jako že drevnij i gordelivyj Se- 
nachirim, сагь asir(ij)skij. Egda mnogija okrestnyja 
grady Erosalimskija za sja vzjat togda vysotoju po- 
mysia i na Erosalim ustremisja, tako že na svoju silu 
na mnoguju nadejasja, jako rece, ,ne tokmo grada Erosa- 
lima ot mene carju Esekeju 3 narody otstojati, no i 
bogu nevozmožno posobiti protiv moeja bezcislenyja sily'. 
ZA GORDYNJU.11  ̂Sego že gordelivoe prevoznošenie ... 
uslysav bog, sicevym obrazom. Egda priiti emu pod Ero- 
salim i grad osadivšu, na utrie vostavsu Asenachirimu 
carju asirijsku i obrete ubitych svoich voi 185 ООО; 
i sie uvidev, vmale družine v Ninevgiju ubeža i tamo 
ot svoich detej ubien bystb. Tako že i semu gordelivomu 
Stepanu зіисізja podo Pskovom ..., Jako že i Senachi- 
rimu carju."
,Diese schmeichelnden Lobreden hörte der König von sei- 
nen Ratgebern; und er erhob sich in seinem Stolz über 
Pleskau noch mehr als zuvor. - So verhielt es sich einst 
mit dem stolzen König Sanherib von Assyrien: Als er vie- 
le Nachbarstädte Jerusalems erobert hatte, da zog es ihn 
im Überschwang seines Planens nach Jerusalem selbst, wo- 
bei er sich auf die Größe seines Heeres verließ, - denn 
wie geschrieben steht: *Nicht nur wird es dem König 
Hiskia nebst seinen Völkern unmöglich sein, Jerusalem zu 
halten, sondern auch Gott wird dies gegen mein zahlrei- 
ches Heer nicht vermögen.''1'
Aber Gott sah diese stolze Überheblichkeit und hörte 
die blasphemischen Worte (und er bestrafte Sanherib) auf 
folgende Weise: Sanherib zog nach Jerusalem und bela- 
gerte es. Als er sich am Morgen (des Sturms auf Jeru- 
salem) erhob, fand er seine Krieger tot - 185 000 an der 
Zahl. Als er dies sah. floh er mit einer kleinen Schar 
Getreuer (= "družina") nach Ninive; dort aber wurde er 
von seinen Kindern erschlagen. - So erging es auch dem 
stolzen König Stephan vor Pleskau ... - genau wie dem 
König Sanherib.'

Dieses Beispiel aus der biblischen Geschichte bildet eine be-
sondere Art von Bericht - die beispielhafte Erzählung, ein

116) In der Textausgabe: fettgedruckte Zwischenüberschrift.
117) Diese Worte fassen den Sinn aller Reden Sanheribs an 

Hiskia (Jesaja 36, A - 20) zusammen, vielleicht ist be- 
sonders Vers 20 gemeint: "Welcher unter allen Göttern ••״ 
hat sein Land errettet von meiner Hand, daß der Herr soll- 
te Jerusalem erretten von meiner Hand?"
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Exempel• Es handelt sich um eine weitgehend summarische 
Wiedergabe des Geschehens. Von einigen wertenden Epitheta 
abgesehen ("gordelivyj", "gordelivoe", mnogoboguchulbnyja"), 
verläßt sich der Autor auf die Autorität der Bibel als Quel- 
le ־ er verzichtet auf jegliche Aktualisierung oder Dramati- 
sierung, die sich u.a. in der Verwendung des Ipf. äußern wür־ 
de. Die zwei Dat.abs. signalisieren die besonders hohe Stil- 
ebene, die der Autor in diesem Abschnitt anstrebt. Diesem 
Zweck dient offenbar auch die schwerfällige Wortstellung. In 
der Pleskauer Erzählung gibt es keinen anderen so langen zu- 
sammenhängenden Abschnitt, der 80 ausschließlich mit Hilfe 
des Aor. gestaltet ist wie diesen (die verschiedenen Parti- 
zipien schränken diese Aussage nicht ein, da wir mit diesen 
in der Pleskauer Erzählung ständig zu rechnen haben).

In diesem Text sind Passagen, wo der Autor Geschehnisse, Vor- 
fälle usw. reflektierend wiedergibt und dabei den Aor. im 
Wechsel mit anderen finiten Verbformen verwendet, ziemlich 
selten. In solchen Abschnitten bleibt der Autor meist beim 
Aor. (im Wechsel meist mit dem Part.praet., aber auch mit 
dem Part.praes. - s.o.). Die Beispiele, die im folgenden 
vorgeführt werden, sind daher entweder bereits bekannt oder 
sind nicht immer sehr beweiskräftig.
59/9 "Gosudarevy že deti bojarskie na tom meste, na öerechi 

reki, na zastave bjase, dlja toe vesti prichodu litov- 
skich ljudej, uvidev že prichod ich na Öerechu reku11  ̂
vo Pskov pribežavse, vozvestisa gosudarevym ... voevo- 
dam, cto uže litovskie pervye ljudi na öerechu grisli."
*An der öerecha waren niedere Bojaren aufgestellt 
(auf Wache), damit sie das Nahen der Litauer meldeten. 
Als sie schließlich die Litauer gegen die öerecha vor- 
rücken sahen, eilten sie nach Pleskau und meldeten den 
Voevoden, daß die Litauer an die öerecha herangekommen 
seien.'

־ 455 ־
110

118) "exemplum" - Lausberg HB I, 412. Der Verbreitung der 
Erzählung nach (Jesaja, Kap. 36 + 37) handelt es sich um 
einen "typus" - Lausberg HB I, 901 - vgl. "Povestb о 
Temir-Aksake", Russkie povesti 15 - 16 w., S. 53; Nikon- 
Chronik, PSRL 12• S. 193 u.a.

119) Hier wäre ein Komma zu erwarten - vgl. Variante S. 140: 
"... na öerechu reku i vo Pskov pribežavse, ..."
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"na zastave bjase" muß natürlich "na zastave bjachu" sein - 
1befanden sich auf Wachdienst, standen Wache1: die lange 
Dauer, für die jener Ausdruck geradezu ein Synonym ist, fin- 
det in diesem Ipf. treffenden Ausdruck• "vozvestisa" - 'mei- 
deten, gaben Nachricht': dieser Aor. (wie auch die sonst üb- 
liehen Wendungen vor einer direkten oder indirekten Rede 
"rece", "rekosa") deutet an, daß der Erzähler die Nachricht 
als Ganzes begreift - 'sie machten folgende Meldung'. Zu 
"prišli" sei nur vorwegnehmend gesagt (ausführlicher s.u. 
Abschnitt E. V. 3: Das Perfekt und das 1-Partizip - S. 485 ff•): 
in der abhängigen Rede benutzt der Pleskauer Autor bevorzugt 
das Praes., wenn dies auch in der wörtlichen Rede gebraucht 
würde, und das 1-Part., wenn in wörtlicher Rede ebenfalls et- 
was im Präteritum ausgedrückt würde - es handelt sich also 
offensichtlich um den Versuch, wörtliche Rede zu stilisieren; 
dies ist auch hier der Pall: "... vozvestisa: *Litovskie ljudi 
uze prisli!1" Und bei uns heißt es: "... vozvestisa, cto uze 
litovskie ljudi ... prisli."1^
"pribezavse" steht hier einwandfrei für einen Aor., es ist

¥  ̂  ̂ 121"vozvestisa" gleichzuordnen, also "pribezasa".

64/28 i gradoemey i gajduky na obed к sebe paki vsech
sózva. Po obede že vsem gorod Pskov vzjati ugotoviti-
sja povele. Oni že radostno i pochvalbno sšedšesja ch
korolju, soveršenno i pochvalbno sķazovase, jako ..."

und die Männer der Sturmabteilungen und die Hei- 
ducken lud er zu sich zum Mittagsmahl. Sie sollten alle, 
so befahl er, nach dem Mahle Pleskau stürmen. Als sie 
dann alle beim König versammelt waren - freudig und ge- 
schmeichelt, da rühmten sie ihn sehr und sprachen, daß

I
•  •  •

Die Aor.-Formen bedürfen keiner Erläuterung 'er lud ein',
'er befahl'. Der folgende Tempuswechsel zum Ipf. ("skazovase" 
für "skazovachu" ) ist zwar nicht zwingend, kann aber im Hinblick 
darauf, daß die Rede etwas länger ist (vier Zeilen) als wenige

120) Vgl. 58/14 "slysav vo Pskove! jako uze когоіь ••• prieel,
i po ••• gorodu iz narjadu uze bbet" - 'daß er gekommen 
ist und schießt*•

121) Variante, S. 139 ־ ebenfalls "pribezavse".

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



Worte, verstanden werden; z.B. begegnet vor meist sehr lan- 
gen Reden oft "glagolachu" (52/23, 67/35, 81/5, 85/25, 88/34). 
Überdies mag die Entscheidung für das Ipf. auch durch die 
zwei Adverbien "soversenno i pochvalbno" beeinflußt sein, die 
die Aufmerksamkeit ja nicht nur auf das Gesagte, sondern auf 
die Art des Sprechens lenken.

77/1 "Ovii že ot nich, jako že rekoch. krepkija, v mužeskuju 
chrabrostb oboloksesja s litvoju bbjuscesja i nad lit- 
voju odolenie pokazasa:
Ovii že катепье voinom grinoeachu i temi litvu z goroda 
i za gorodom gobivachu:
ovii že, utružšiimsja voinom, ot žažy iznemogšim, vodu 
gririosacłiu i retivyja ich serdca žažeju vodnoju utole- 
vachu."
1Jene der Frauen, die sich - wie ich erwähnte - in männ- 
liehe Kühnheit gehüllt hatten!22, kämpften mit den Li- 
tauern und waren am Sieg beteiligt (besiegten sie):
Die einen schleppten den Kriegern Steine herbei, mit 
denen sie die Litauer aus und hinter der Stadt ver- 
trieben,
die anderen brachten den erschöpften, von Durst ermat- 
teten Kriegern Wasser und linderten so den großen Durst 
ihrer unermüdlichen Herzen.1

Uns interessiert an dieser Stelle! warum es im ersten Satz 
heißt "odolenie pokazasa" und im nächsten Satz, der ebenfalls 
(anaphorisch) mit "ovii ze" beginnt, "prinosachu" usw. zu le- 
sen ist. Die Interpunktion des Hreg.s führt uns m.E. in die 
Irre; die dreigliedrige Anapher tut ein Übriges. In Wirklich- 
keit, so scheint es mir, liegt eine übergeordnete Aussage vor
- der erste Satz mit Aor.: Dieser Satz greift das Endergebnis 
vorweg, stellt fest: *sie haben den Sieg errungen' - "odolenie 
pokazasa". Die beiden folgenden Sätze lenken den Blick zurück, 
wie nämlich die Frauen, namentlich die kräftigen unter ihnen, 
zum Sieg beigetragen haben - durch Herbeischleppen der Steine 
die einen, durch Wassertragen (und sonstige Hilfeleistungen) 
die anderen - das Ipf. in diesen Sätzen verleiht diesen Be-

122) 'hüllten, kleideten sich in männliche Tapferkeit1 -
"oboloksesja v mužeskuju chrabrostb; 76/25 : krepostb”-
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Schreibungen Lebendigkeit - "the descriptive qualities of
12*5the imperfect" zeigen sich hier ganz deutlich. Der Gegen- 

satz zwischen Aor. und Ipf. drückt überaus anschaulich zwei 
verschiedene Erzählhaltungen aus - die konstatierende, die 
das Endergebnis mitteilt, und die aktualisierende, die den 
Leser in eine Szene mitten hinein versetzt.

88/13 "Elicy že ich litovskie gradoemcy gluboko pod stenu
podsekoea. Jako i bez scita vozmožno podsekati, i
vodolitbem že i ognenym zapaleniem vyzigati ne_vme-
scasesja, i na takovych, bezstuzich, blagomudryja ...
voevody ... о gradoukreplenii umyslisa: ..."
,Einige der Litauer hatten sich bereits tief unter die 
Mauer gegraben, so daß sie ohne Schild hantieren konn- 
ten. Und es wollte nicht gelingen, sie durch (heißes) ן 
Wasser (zu vertreiben) oder durch Feuer auszuräuchern. 
Da faßten die Voevoden zur Sicherung der Stadt fol- 
genden Plan: ... 1

Syntaktisch stehen "ne vmescasesja" - ,es wollte nicht ge- 
lingen' und "umyslisa" - *sie faßten einen Plan1 auf einer 
Ebene, "podsekoeasja" - 'hatten sich eingegraben, unterge- 
graben' bezeichnet eine vorzeitige Handlung. - Für das Ipf. 
haben wir die Übersetzung gewählt 'wollte nicht gelingen1, 
weil damit umschrieben ist, daß man ständig versucht - durch 
heißes Wasser und Feuer -, sie zu vertreiben. Das Ipf. 
drückt diese ständigen Versuche durch seine mögliche Itera- 
tiv-Bedeutung mit aus.
87/22 "Podle toja že drevjanaja stena, ukreplenija radi, и

w w ¥ 124kamennyja poddelana, - siju ognem zazesci chotJachu 
V te pory iz-za Velikija reki, iz narjadu, vo grade и 
togo mesta stojascich, streljati uayslisa i sim grad 
eoversenne vzjati cajachu."

eine der ganz wenigen verbalen Metaphern in unserem 
Text; wir finden sie beinahe regelmäßig in der altruss. 
Literatur in derartigem Zusammenhang, vgl. z.B. Povestb
о Carice Dinare, in: Rueskie povesti 15 16 ־ w., S. 90

123) van Schooneveld, A Semantic Analysis, S. 55.
124) "ognenym zapaleniem vyžigati", "ognem zažešci" - pleo- 

nastische Wendungen, wie sie im Pleskauer Text so häu- 
fig sind.
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1Längs der (steinernen) Mauer war zur zusätzlichen 
Sicherung noch eine hölzerne Befestigung (Fallisade) 
errichtet ־ die wollten sie verbrennen. Gleichzeitig
- so war es im Plan beschlossen - wollten sie die dort 
Postierten hinter dem Großen Fluß hervor mit Geschütz- 
feuer belegen. So hofften sie, die Stadt endlich (doch 
noch) einzunehmen•'

Zeitloses, zuständliches Wollen und Hoffen und - allerdings
partizipial ausgedrücktee (Part.praes.) - Stehen finden wir
im angemessenen Ipf. und im Gegensatz zu "umyslisa". Wir ha-
ben übersetzt: '80 war es im Plan beschlossen'y möglich ist
auch 'so hatten sie geplant', es ist also an Vorzeitigkeit
zu denken, wenn auch nicht recht einzusehen ist, warum diese

•  125so betont sein sollte; "umysłjachu" würde am Sinn der Aus- 
sage nichts ändern• Diese Form bietet sich insofern besonders 
an, als sie "chotjachu" und "cajachu" ungefähr synonym wäre - 
'wollten, hofften, dachten/hatten vor*.
58/4 "Simi ze slovesy ... v bogospasaemom grade Pskove 

osada sostaviJasesJa.
Blagodatb že božija, ироѵапье na ••• ego ротовсь

vsem serdca na podvig godvizase:...,
ognb že blagodati chrlstovy

vsem serdca na podvig vozvari,
vera na cesnoe to delo, •••,

vsem telesa adamanta
tveržae ukrepi."

'Diese Worte leiteten die Belagerung Pleskaus ein.
Die Gnade Gottes, die Hoffnung auf ... seine Hilfe 
bewirkten, daß sich die Herzen aller zum Kampf er-

hoben;
das Feuer der Gnade bewirkte,

daß sich die Herzen aller zum Kampf ent- 
zündeten.

Der Glaube aber machte die Körper aller härter als
Diamant.'

Im letzten Beispiel waren bezüglich der Form "umyslisa" Fra- 
gen offengeblieben• Diese Textstelle nun zeigt uns einen 
Tempuswechsel, der sich durch verschiedene Aktionsarten der 
Handlungen, durch verschiedene Zeitlichkeit derselben, auch 
nicht durch eine geänderte Erzählhaltung des Autors er-

־ 459 ־

125) Der Pleskauer Autor verwendet auch "umysljati": 95/21 
"velikoe umyślenie umyeljaet".
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klären läßt: Die Wiederholung ganzer Satzabechnitte in Kolon 
zwei und drei bewirkt, daß auch die allein sich unterschei- 
denden Prädikate synonym werden:

... vsem serdca na podvig podvizase: ...,

... vsem serdca na podvig vozvari« ...
Бет Kontext und der Aussage selbst am angemessensten wäre
an dieser Stelle sicher das Ipf., doch eine stärker resul-
tative Erzählweise rechtfertigte durchaus auch den Aor. -
,Diese Worte hatten damals die Belagerung eingeleitet;
die Gnade Gottes hatte die Herzen erhoben, ... die Körper
aller gestählt1. Dies erlaubt aber nicht den Tempuswechsel
im engsten Kontext. Ein solcher wäre noch denkbar nach "so-
stavijašesja", da dieses Prädikat sich auf die vorausgehende
Rede bezieht, diese praktisch abschließt. Wenn wir jedoch
im Rahmen der folgenden drei Sätze mit den Prädikaten "po-
dvizase", "vozvari" und "ukrepi" einen Tempuswechsel regi-
strieren, dann können wir dies nur als willkürliche Handha-
bung der Tempora durch den Autor interpretieren. Der Grund

1 26ist klar: Der Autor möchte diese hochrhetorische Passage 
nicht nur mit Endreim der Kola versehen, sondern den Reim 
noch variieren. So schließt er das erste Kolon an den voraus- 
gehenden Satz an ("sostavijasesja - podvizase") und schließt 
die folgenden Prädikate als gesondertes Reimpaar zusammen 
("vozvari^ - ukrepi/*).
Daß diese willkürliche Verwendung der Tempora in Sätzen, die 
in jeder Hinsicht - formal, inhaltlich - identisch sind, mög- 
lieh ist, zeigt eine deutliche Schwächung des Tempussystems. 
Diese erlaubt es dem Autor, sich über gewisse sprachimmantente 
Zwänge hinwegzusetzen.

Textstellen, wo man einen Tempuswechsel gedanklich nicht 
nachvollziehen, nicht interpretieren kann, sind im Pleskauer 
Text wesentlich häufiger als in der K-pler Erzählung, doch

־ 460 -

126) Neben den verbalen Endreimen und den refrainartigen
Wiederholungen registrieren wir Synonymie - "blagodatb 
že bozija", "ognb ze^blagodati"; Antithesen -"led taja- 
nija otcaianiem nadeži" (in unserem Zitat ausgelassen) - 
"ognb~že olajoSati"; "serdca - telesa";gesteigerter Ver- 
gleich: "veenTìSIesa adamanta tveržae ukrepi".
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sind ев letztlich jene Textstellen, wo der Autor statt des 
zu erwartenden Aor. (3.ps.pl.) die 3.8g.Ipf. verwendet, weil 
er von Verben, die seinem Empfinden nach imperf. sind (vor 
allem Verben der 4. Leskien'sehen Klasse), den Aor. meidet. 
Sonst lassen sich Tempuswechsel immer, wenn auch im Pleskau- 
er Text gelegentlich mit ziemlichen Schwierigkeiten (s. das 
letzte Beispiel), irgendwie erklären.

36/12 "... svjatoe mesto ... Pečerskogo monastyrja około 
vee obvoevasa i zapustosisa i mnogozelbnaja złaja 
monastyrju tyorjase."
 die heilige Stätte des Höhlenklosters und ailles ...״
ringsherum überzogen sie mit Krieg und verheerten eie 
und fügten dem Kloster viel übles zu.1

Die beiden (Teil־) Sätze beschreiben gleiche Handlungen, 
sind also weitgehend synonym, der zweite (Teil-) Satz epe- 
zifiziert seine Aussage vielleicht noch ein wenig. Jeden־ 
falls muß dort einfach Hso־/tvorisa" stehen - daß der Autor, 
wenn er von "tvoriti" intuitiv keinen Aor. bilden kann, 
nicht den präfigierten Aor. bildet, ist unverständlich und 
kann wiederum nur mit einer gewissen Gleichgültigkeit den 
verbalen Formen gegenüber erklärt werden.

73/19 "Tako že paki когоіь userdisja. ErlSīļSet к Pokrovskoj
baśni i po vsemu prolomu rochmistom i vsem gradoemcem
krepko bezotstupno Pskov vzjati yeljase."
*Daher geriet der König in Zorn ־ so schickt er zum 
Pokrovskij-Turm und befiehlt den Sturmtruppen, Pleskau 
mit aller Gewalt zu stürmen/erobern.1

"userdisja" konstatiert den Zustand bzw. eine Reaktion des 
Königs, das folgende Praes.hist. aktualisiert die nächste 
Handlung des Königs, mit "veljaee" fällt der Autor ins Präte 
ritum zurück, "veleti" - ,Befehl erteilen* wurde ähnlich wie 
"reeci" im Präteritum beinahe ausschließlich im Aor. verwen־ 
det, was die Bedeutung des Wortes nahelegt: ein fest umriese 
ner, klarer Befehl ist gemeint. Unser Autor weicht ins Ipf. 
aus, weil "veleti" in den imperf. Aspekt integriert ist.

-  461  -

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



00050711

w  w  127
60/5 "... voevody iz narjadu po nich streljati veljasce,

•  • • I « # • •

... (puskarja) mnogie polki vozmuti i mnogich ljudej u 
nich narjadom pribiv. Oni že, ch korolju priechav, voz-•״״•״« ¥vestiea. jako ne mosno około grada obiechati ... Когоіь
¥  128  *  ¥ze velja podale ot grada i lesami obbezzati. Oni ze,•״״• • *  ¥ V V «egda poechasa z goroda ze, tokmo cernostb v lese iduscu 
videv. ... voevody iz bolbšovo narjadu i tamo streljati• • • • • V «veljaee, i tamo ze ot pskovskogo narjadu lesy prekloni 
i mnogie polki prisloniv."
'Die Voevoden befahlen, auf sie mit Kanonen zu schie- 
ßen. Die Kanoniere brachten große Verwirrung in die li- 
tauischen Abteilungen und töteten auch viele mit ihren 
Geschützen. Einige gingen darauf zum König und teilten 
ihm mit, daß es unmöglich sei, die Stadt zu umschließen. 
Daher befahl dieser, die Stadt im weiteren Abstand im 
Schutz der Wälder zu umgehen. Als sie sich von der Stadt 
zurückgezogen hatten, sah man sie nur noch als dunkle 
Schatten (= schattenhaft) durch den Wald ziehen. Die 
Voevoden befahlen, dorthin die große Kanone zu richten. 
Auf diese Weise wurde viel Wald einfach umgemäht und 
manche Abteilung der Litauer niedergestreckt.י

Der Abschnitt zeigt, auf welche Weise der Pleskauer Autor den 
Aor. von "velēti1״ vermeidet - neben "veljase" statt "velesa" 
finden wir noch "voevody veljasce" und "когоіь velja". Der 
Abschnitt soll aber auch etwas anderes zeigen: Man hat zwar 
beim Lesen der Pleskauer Erzählung immer das Gefühl, daß der 
Autor mit den verbalen Formen, mit den Tempora sehr frei und 
willkürlich verfährt. Geht man diesem Eindruck nach, hat man 
Schwierigkeiten, dies konkret nachzuweisen. Wir konnten zwar 
einige solcher Fälle vorstellen, doch zeigen sie nicht den ei- 
gentlichen Grund der Unsicherheit, die man empfindet. Diesen 
Grund sehen wir an diesem Beispiel verdeutlicht: der exten- 
sive Gebrauch der Partizipien. Ich habe einmal die Partizi- 
pien unterstrichen, die ein Verb.fin., hier stets einen Aor., 
ersetzen. Lediglich "priechav" kann als erweitertes Adverbial- 
Partizip gelten. Das Part.praet. tritt häufig für den Aor. 
ein, gelegentlich auch das Part.praes. von imperf. Verben.

-  462  -

127) Variante, S. 140 - "veljase".
128) Variante, S. 140 - "povele".
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i tamo chvatisa litovskie jazyki, ot nich ze ,. • • ״ 84/14
vesti nakrepko perenjasa« eto litovskie getmany korolju 
svoernu imenito pochvalisasja podkopami vzjati grad i

V W ykiizdo пасаіьпікоѵ rożnych zemelb svoj podkop povedosa:"
 dort nahmen sie Litauer gefangen, von denen sie ,..•י
erfuhren, daß die litauischen Hetmane vor ihrem König 
geprahlt hätten, Pleskau mit Hilfe unterirdischer Gän- 
ge zu erobern, und daß der Heerführer jeder Nation ei- 
nen solchen Gang graben ließ.1

Nach den beiden ersten Aoristen, die verschiedene Pakten kon־ 
statieren (Gefangennahme von Litauern, deren Nachrichten) 
werden die Mitteilungen der Gefangengenommenen referiert, 
"pochvalisasja" bezeichnet eine vorzeitige Handlung, die 
zeitlich vor "povedosa" anzusiedeln ist. Unklar erscheint da־ 
gegen "povedosa" selbst. Wie es hier steht, würde man über- 
setzen: *jeder Heerführer hat einen Graben gebaut1. Diese In- 
terpretation ist aber falsch, da wir im nächsten Satz u.a. 
lesen: "a naperede i(ch) vsech ugorskoj podkop pospeet" ־
1am weitesten sind die Ungarn mit ihrem Graben vorgedrungen1, 
d.h. die Gräben sind noch im Bau.
Wenig tiefer finden wir für den gleichen Sachverhalt eine 
andere Porm:
84/30 "... (oni) ne uvedasa, pod kotorye mesta podkopopy 

vedjase"
' ... sie wußten nicht, wo der Endpunkt der Gänge sein 
werde'

"vedjase" könnte für "vedjachu" oder für "vedosa" stehen, 
letztere Porm würde bedeutungemäßig obigem "povedosa" sehr 
nahekommen. Da aber die unterirdischen Gänge noch im Bau be־ 
findlich sind, wäre "vedjase" für "vedjachu" angemessen ־
Ipf. als das Tempus, das eine fortlaufende durative Handlung 
ine Präteritum projiziert. Eben dieees "vedjachu" würden wir 
im oberen Beispiel statt "povedosa" erwarten.
"vedjachu" begegnet uns in folgendem Satz:
60/16 "*Kto li voditelie moi, lse mja na Pskov vedjachu,

ize glagolachu, jako vo Pskove Ьоіьвоѵо narjadu net,...1"
,,Wer sind diese Heerführer, die mich nach Pleskau 
geführt haben, die gesagt haben, daß .
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Hier aber würde man "povedosa" erwarten: der polnische König 
spricht diese Worte vor Pleskau in dem Augenblick, als ihn 
die heftige Kanonade aus Pleskau zwingt, sein Lager weiter 
zurückzuverlegen - er ist also vor Pleskau angelangt. Dae 
Gleiche gilt für das folgende "glagolachu", das offenbar aus 
klanglichen Gründen angefügt wurde, wenn hierbei allerdings 
auch iterative Bedeutung denkbar ist.
Im Sinne eines temporär nicht begrenzten *vesti1, bezogen 
wieder auf den Bau der unterirdischen Gänge, finden wir:
84/24 "A ni edin ot tech ... ne vedajut, к koemu to mestu 

te podkopy goyeli, .
*Doch keiner von denen wußte, wo diese Gräben ihren 
Zielpunkt haben würden/hinführten, ...'

Das 1-Part. ist präfigiert, entspricht also obigem "povedosa", 
obgleich auch hier, wie die Übersetzung zu zeigen versucht, 
von einer Vollendung überhaupt keine Rede sein kann - in unse- 
rem Text S. 86/8 - 31t zwei Seiten später erst also, wird von 
der Entdeckung und Sprengung dieser Gänge erzählt.
Schließlich ist noch anzumerken, daß 11povesti podkopy1״ auch 
im Sinne von 'beginnen, Gräben zu bauen1 gebraucht wird:

^  ¥  ¥84/22 "... skazasa, cto uze te podkopy vse goyeli sentjabrja 
v 17 dem», .. •H
'... eie sagten, daß diese Gräben seit dem 17. Sept. 
im Bau sind, •..'

In diesem und jenem Sinn schließlich ist folgender Satz zu
deuten:
84/26 "Slysav že sie ... voevody, jako litovskij korolb podo

Pskov mnogie podkopy goyeli, ..."
*Als die Voevoden gehört hatten, daß die Litauer Grä- 

ben unter die Mauern Pleskaus begonnen hatten/bauten, 
da ...'

Dieser kleine Abschnitt sollte abschließend an einem einzel- 
nen Verb wpo-/vesti* den oft sehr inkonsequenten Gebrauch der 
Tempora Ipf. und Aor. (und damit auch der Aspekte) demonstrie- 
ren. An anderen hochfrequentierten Verben lassen sich die 
gleichen Beobachtungen machen.
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2*9 Der Ersatz dee Aor• durch das Part.praet•

Im Zusammenhang mit der Behandlung der Partizipien wird die- 
ser Gegenstand verschiedentlich zur Sprache kommen, doch als 
Ergebnis anderer Fragestellungen•
Innerhalb der letzten Abschnitte wurde gelegentlich auf Par- 
tizipien hingewiesen, die die Funktion des Aor. erfüllen. Da 
wir auf das Problem der Partizipien allgemein später zu spre- 
chen kommen, möchten wir diesen speziellen Komplex hier ganz 
kurz im Zusammenhang darstellen•
Im 16• Jh• besteht eine "buchsprachliche Korrelation ••• zwi-
sehen dem Aorist und der Nominalform des Partizips Präteritum 

129aktiv", diese Beobachtung macht Otten an der "Stepennaja
kniga", Nikiforov stellt diese Erscheinung als für die zweite
Hälfte des 16.Jh.s allgemeingültig hin (nennt allerdings aus-
schließlich Beispiele aus dem "Kazanskij letopisec")•1̂
Boretzky führt einige Zahlen an, aus denen wir uns eine unge־
fähre Vorstellung von den Verhältnissen machen können: ca.
2000 finiten Verbalformen stehen ca• 800 nominale Partizipien
(in welcher Funktion auch immer) gegenüber, wie es scheint,
als "Partizipial-Adverb", wie er es nennt - d.h. die nomina-
len Partizipien machen dort knapp 29 v.Hd. aller verbalen For-

131men aus; exakt den gleichen Prozentsatz ermitteln wir im 
Pleskauer Text - auf 1 070 finite Verbalformen kommen 430 Par- 
tizipien (Kurzform); im K-pler Text ist der Anteil der nomina- 
len Partizipien etwas niedriger - knapp 26 v.Hd. (1 150 fin• 
Verbformen - 400 Partizipien).
Wie wir später sehen werden, besagen diese Zahlen recht wenig. 
Wenn wir aber lesen, daß die meisten Kurzformen der Partizipien 
bei Kurbskij als adverb. Bestimmung (sekundäres Prädikat) fungie 
ren, dann sehen wir darin einen wesentlichen Unterschied zum 
Pleskauer Text, wo das Part• oft ein Verb.fin. ersetzt.
129) Otten, Fin. Verbalformen, S. 269 73 ־.
130) Nikiforov, Glagol, S. 154.
131) Boretzky. Tempusgebrauch, S. 55 und 127 - 140. Merkwürdig 

nur, daß bei Kurbskij 2/3 aller nomin• Part.ien Part•praes. 
sind, in den von uns untersuchten Texten machen sie siete 
weniger als die Hälfte, etwa 2/5, aus.
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In der K-pler Erzählung muß man Partizipien, die ein Verb. 
fin. ersetzen, mühsam suchen. Das Grundschema einer Konstruk- 
tion in diesem Text ist das folgende:
(erweitertes) (erweitertes)
Adv.-Part.*51 _ Hauptsatz mit _ Adv.-Part.

(gebildet von ~ v b " (gebildet von
Part.praet.) * ״ Part.praes.)

Oft fehlt eine der beiden partizipialen Konstruktionen. Aber 
wenn sie auftreten, stehen sie in den allermeisten Pallen an 
der hier bezeichneten Position.
Halten wir uns dieses Satzschema vor Augen, dann müssen uns 
die folgenden Konstruktionen, die ein Partizip in prädikati- 
ver Punktion enthalten, als Verschreibungen oder sonstige 
Zufälle erscheinen.
65/23 "I .1ako ucinisa mesto veliko. abie vskrycav mnozestvo

• t t • • # • #  ^  ^

ljudii, vskocivse na to mesto, drug druga topcjusce;
•  • • • • • •

tt
•  •  •

,Und als sie ein großes Loch in die Mauer geschossen 
hatten, da erhob die Menge (der Türken) ein Geschrei, 
stürmte auf diese Stelle 108, wobei einer den anderen 
(in der Eile) etieß; I

•  •

Meinem Empfinden nach wäre der Satz zu rekonstruieren:
"I Jako ucinisa mesto veliko,
abie vskrycav ..., vskocisa na to mesto, ... topcusce

70/3 HI tako urjadiv skvernyj v 26 denb maija, propovednikom•*•*•*• ¥ 
ich otklikavse skvernuju svoju molitvu, abie vzkrycav-

•  ■ • “ • • • • • •  ^  • • • • • • •  •

se, vse voinstvo skakachu к gradu i prikativee ривку
•  ф • • • • • • • • • •

i piøcali i ..., im že ne be cisla, takože i po morju 
pridvinuvse korabli i katargy mnogyja i ņačachu biti
« • • • • • • • • • •

grad otvsjudu ...,י •  •

*So hatte denn der Unreine zum 26. Mai alles vorberei- 
tet. Als ihre Prediger ihr widerliches Gebet hatten er- 
tönen lassen, da sprangen sie alle (־= das gesamte Heer)
- nachdem sie in ihr Geschrei auegebrochen waren - ge- 
gen die Stadt vor. Als dann Kanonen und Feldschlangen 
... herbeigeschleppt worden waren und viele Schiffe und 
Galeeren in günstige Position manövriert waren - da

131) Adv.-Part. = Adverbial-Partizip.
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begannen sie, die Stadt von allen Seiten zu beschießen f
•  •  •

Diese Stelle erinnert noch am ehesten an verschiedene Satz- 
ungetümer in der Pleskauer Erzählung. Doch bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich, daß es sich hier keineswegs um eine 
chaotische Ansammlung partizipialer Formen handelt:
"urjadiv" ersetzt allerdings einen Aor.
 otklikavs£n ist entweder falsch gebildet oder verschrieben״
für "propovednikom ich otklikavsim" - also Dat.abs., gebil- 
det vom Part.praet. - also Vorzeitigkeit anzeigend zu "ska- 
kachu"; dazwischengeschaltet ist noch das fast formelhafte 
"abie vzkrycavse", das sich unmittelbarer noch als das Gebet 
der Priester auf "skakachu" bezieht. Die Reihenfolge der 
Handlungen entspricht auch der Reihenfolge ihrer Nennung - 
"otklikavse - abie vzkrycavse - skakachu".
Hierauf beginnt ein neuer Komplex, der in "načachu biti" 
die Haupthandlung hat. Die beiden anderen - durch Part.praet.־ 
ausgedrückten Vorgänge bilden gleichberechtigte ־ daher auch 
gleichgeordnete - Voraussetzungen für das Schießens erst als 
die Geschütze in Stellung gebracht waren und die Schiffe 
Stellung bezogen hatten, begann die Beschießung der Stadt.
Zwar werden wir im Zusammenhang mit den Untersuchungen am
Partizip auch noch die eine oder andere Stelle kennenlernen,
wo ein Aorist durch ein Partizip ersetzt zu sein scheint,
doch die hier vorgeführten Abschnitte enthalten die größte

132Konzentration von Partizipien in der K-pler Erzählung.

Im Pleskauer Text brauchen wir nur wahllos irgendeine Seite 
aufzuschlagen und finden dort Beispiele für Ersatz des Aorist 
durch ein Partizip (Part.praet. zumeist):
42/1 "Mnogie ze i bescislenye ... voi i v Polocki i vo

okrestnych gradech chrabro mužestvovavše, i krovi
svoja za christovu ѵезги izlijasa, ..."
1Viele ... Krieger in Polock und Umgebung hatten größ- 
te Tapferkeit bewiesen und ihr Blut ... vergossen, ...*

132) Abgesehen von rhetorischer Verwendung des Part.praes. 
in Gebeten und Prophezeiungen* z.B. 75/29 ff., 69/7 f.
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"mužestvovavse" und "izlijasa" sind als gleichgeordnet auf- 
zufassen, denn es handelt sich bei diesem Satz um einen kur- 
zen Kommentar zu der knappen Information über die Einnahme 
Polocks: Es kam die Nachricht, daß der litauische König Po- 
lock eingenommen hat - die (russische) Besatzung hat sich 
aber tapfer geschlagen und ihr Blut für den christlichen 
Glauben vergossen•

42/25 H0n ze, vsegordelivyj, ni к usesam svoim slysati о
miru chotja, gosudarevych že poslov bezcesnymi i bez- 
delbnymi slovesy svoimi otkazav."
1Dieser übermäßig Stolze aber wollte von einem Frieden 
(s-Schluß) nichts hören, sondern er jagte die Gesandten 
des Zaren mit Beschimpfungen davon•1

Der Diktion der Pleskauer Erzählung nach kann man "chotja" 
noch als erweitertes Adv.-Part. dem Hauptsatz zuordnen, ob- 
wohl die Tendenz, sich hiervon zu lösen, auch bei der von 
"chotja" abhängigen Konstruktion, sehr deutlich ist. Der über- 
geordnete Satz hat als Prädikat "otkazav", das hier an Stelle51 *5־eines Aor. ' "otkaza" steht. - Obige Textstelle bildet einen 
Abschnitt für sich, d.h. sie ist von zwei Überschriften um- 
geben, so daß am prädikativen Charakter von "otkazav" nicht 
der geringste Zweifel bestehen kann•

64/9 "... (korolb) povele panu Jurbju ugroveckomu .•• iz 
narjadu biti i velikie prolomy ... sotvoriti dlja 
vzjatbja Pskova grada. On že роѵеіепье ot korolja
priem.״ ̂t * • “

(der König) befahl Herrn Georg aus Ungarn, mit 
dem großen Geschütz für den Sturm auf Pleskau große 
Breschen in die Mauer zu schießen• Dieser nahm den 
Befehl seines Königs entgegen.1

"priem" steht hier in der Punktion eines eigenständigen Prä- 
dikats, hier also "prija", denn der Satz mit "priem" als 
Prädikat ist mit dem vorausgehenden Satz eyntaktisch nicht 
verbunden, ebensowenig wie mit dem folgenden, der mit einer 
Datumsangabe einen ganz neuen Abschnitt einleitet.
Im Kapitel über die Partizipien werden wir noch viele solcher 
Beispiele aus dem Pleskauer Text kennenlernen.
133) Aorist^ Haupterzähltempus in unseren Texten.
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In unseren beiden Texten bildet der Aorist das Haupterzähl- 
tempus. Bezüglich seiner Bildung waren kaum Erscheinungen zu 
beobachten, die auf den Verfall der Kategorie als solche 
schließen lassen (bezüglich des Ipf. hatten wir dagegen in

♦

der Pleskauer Erzählung bereits deutliche Störungen regi- 
striert). In beiden Texten wird der Aor. beinahe ausschließ- 
lieh von Verben gebildet, die heute perf• sind, die sicher 
zur Entstehungszeit unserer Texte auch schon als perf. emp- 
funden wurden. Die Korrelation *präfigiert - perfektiv״ deu- 
tet sich darin an, daß wir kaum Aor.-Formen, von Simplicia 
gebildet, auffinden (sehen wir einmal von ausgesprochenen 
Momentanverben vom Typ 1״pasti, padu" ab); es handelt sich 
meist um Formen von iti-Verben, die aber heute ebenfalls 
vorwiegend als perf. gelten ("streliti","udariti", "puetiti" 
u.a.),
Die Texte unterscheiden sich wesentlich darin, daß der K-pler 
Autor das Präteritum von Verben der Leskien*sehen Klasse 
IV В (Infin.-Stamm auf -e-/-a-, Praes.-Stamm auf -І-), vom 
Typ "videti","elysati" ausschließlich mit Hilfe des Aor. bil- 
det - also lesen wir regelmäßig "vide/8a", "slysa/sa" (zwölf 
Mal), "vele" und "8pa" (je ein Mal). Hierin reflektiert noch 
ein älterer voraspektueller Zustand, den sich diese Verben, 
vor allem "videti", "slysati" und "veleti" wegen ihrer hohen 
Frequenz sicherlich erhalten konnten. Im Praes. haben sie Ge- 
genwartsbedeutung, das Präteritum bilden sie mit dem Aor., 
wenn, wae meistens der Fall ist, von einer ganz bestimmten, 
klar umgrenzten Angelegenheit die Rede ist: der Aor. um- 
schließt hier die Gesamtaussage (das gesamte gesehene Bild, 
die gesamte gehörte Nachricht, den gesamten gegebenen Befehl 
Jeweils als Ganzes). Die Pleskauer Erzählung dagegen spiegelt 
in dieser Hinsicht die in dem Jahrhundert, das zwischen der 
Entstehung unserer beiden Texte liegt, stattgefundene Ent- 
Wicklung: Diese Verben sind im Empfinden des Pleskauer Autors 
bereits во weit im imperf. Aspekt verankert, daß er den Aor. 
vermeidet und ihn durch das Ipf. umgeht, verschiedentlich

2.10 Der_À0riet_-_Zu8ammenfa88ung
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durch Part.praes., besonders oft auch durch Part.praet., was
die lange Bewahrung des voraspektuellen Zustandes dieser Ver-
ben erinnert. Schließlich sei noch einmal an den Ersatz der

0̂ 0̂3.pl.aor. durch die 3.8g.ipf. auf -(j)ase erinnert ("veljase*),
die so häufig im Pleskauer Text zu beobachten war (s.o. S. 341 ff.),

In der K-pler Erzählung finden wir den Aor. in allen Bereichen 
gut vertreten. In der aktualisierenden Situationsbeschreibung 
kommt er zwar nicht 80 häufig vor wie das Ipf., doch konnten 
wir genügend Abschnitte zitieren, worin auch der Aor. domi- 
nierte. In der Pleskauer Erzählung waren größere Abschnitte 
mit dem Aor. als Haupttempus im Rahmen der lebendigen Situa- 
tionsbeschreibung so gut wie nicht zu finden - diese gestal- 
tete der Autor überwiegend - oft reimend - durch Ipf. und 
Partizip.
Wie nicht anders zu erwarten, dominiert der Aor. in den each- 
lich berichtenden Passagen - ob diese nun einen Sachverhalt 
raffend-resümierendf einfach konstatierend oder aber stärker 
reflektierend daratellen. In Textabschnitten, die man der 
zuletzt genannten Kategorie zurechnen kann, wechselt der Aor.
- im K-pler Text häufig, im Pleskauer Text seltener - mit dem 
Ipf. Während die Wahl der Tempora in der K-pler Erzählung 
durchweg eine sehr treffende oder zumindest nachvollziehbare 
Deutung der geschilderten Vorgänge ermöglicht, war in der 
Pleskauer E rz ä h lu n g auch willkürlicher Gebrauch, willkürlicher 
Wechsel der Tempora zu konstatieren. Schließlich brachten wir 
Beispiele aus der Pleskauer Erzählung herbei dafür, daß manch- 
mal das verwendete Tempus der ausgedrückten Handlung ־ bei 
Berücksichtigung des Kontextes und der jeweiligen Perspektive 
des Autors - nicht entspricht.
Schließlich war darauf hinzuweisen, daß in der Pleskauer Ersah- 
lung der Aor. als Haupterzähltempus durch das Part.praet. er- 
setzt wird. Diese Erscheinung - im Pleskauer Text überaus häu- 
fig - spielt in der K-pler Erzählung fast keine Rolle, die ge- 
nannten Hivellierungserscheinungen (Aor. - Ipf., Verb.fin• - 
Part.) sind als Anzeichen beginnenden Verfalls des Temporaley- 
stems z.Z. der Entstehung des Pleskauer Textes zu werten.
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3• Die Perfekt-Periphrase und das 1-Partizip

"In der zweiten Hälfte des 16• Jh.s bildete das Perfekt in 
der Umgangssprache die alleinige Präteritalform."1 Diese 
Feststellung Nikiforovs gilt bereits für einen viel früheren
Zeitraum: so wird angenommen, daß das 1-Par.t. (mit oder ohne

2 3Kopula) die übrigen Präteritaltempora im 13• oder 14• Jh•
aus der lebendigen Sprache verdrängt habe.
Das Perfekt - so die allgemeine Auffassung - drückt einen 
Zustand aus, der aus einer abgeschlossenen Handlung resul-

4tiert, jedoch in der Gegenwart noch wirksam ist• Diese Auf- 
fassung wurde von Trost in folgender Weise differenziert:

"Ist der Aorist eines Verbums nichtdurativ, dann ist das 
1-Part. dieses Verbums perfektisch. Ist der Aorist eines 
Verbums komplexiv, dann ist auch das 1-Part• dieses

5Verbums komplexiv•"
Analog hierzu kommt er zu dem Ergebnis:

"1-Part. eines nichtdur. Verbums + "jesti" = Perfekt
1-Part. eines dur. Verbums + "jestT>" = komplexi- и6

ver Aorist •

1) tyikiforoy■ Glagol, S. 155: "Ко vtoroj poiovine XVI v• v 
zivoj reci (perfekt - G״_Str.) ustanovilasb (...) edina.ļa 
forma prosedsego vremenIT’TTT" ־ Hervorhebg. - Nikiforov.

2) Ich halte es nicht für sinnvoll, das durch 1-Part. ausge- 
drückte Präteritum als ,Perfekt1 zu bezeichnen (Nikiforov. 
Glagol, S. 155 ff., Boretzky. Tempusgebrauch, S. 68 - 91
u.a•). Da die alte Perfektfunktion z.Z. der Entstehung un- 
serer Texte nur noch gelegentlich durchschimmert, halte ich 
es für richtiger, von 1״-Part• ohne* bzw• *l-'Part. mit Kopu- 
la (oder Perfekt-Periphrase)1 zu sprechen.

3) Efimov« Istorila russk.lit.jazyka, S• 72 - meint, daß die 
Kopula ("svjazka") bereits zwischen dem 11. und 13. Jh. 
verlorenging; Borkovskij, Istor• grammatika, S. 284 und 
öemvch. Istor. grammatika, S• 260 - im 14. Jh.

4) Borkovskij, Istor.grammatika, S. 282; fiernych. Istor.gram- 
matika, S. 259; Samsonov, Drevnerusskij jazyk, S. 130 u.a• 
Standardwerke. - Otten~Pin. Verbalformen, S. 275.

5) Trost, Perfekt, S. 82, § 153. Dort alles hervorgehoben.
6) ebda., S. 83, § 155. Also stellt die Periphrase mit 1-Part. 

durat• Verben "eigentlich eine periphrastische Ausdrucks- 
weise des komplexiven Aoristes" dar - ebda. S. 89, § 182.
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Mit dieser Ansicht tritt Trost der bisherigen Forschung ent- 
gegen, welche die dem Verb innewohnende Aktionsart nur ungenti- 
gend oder gar nicht berücksichtigt habe• Seine Wiedergabe ande- 
rer Meinungen ist leider - sicher aus Raumgründen - sehr sum- 
marisch.
So kommen m.E. die Studien von F• Scholz zur Perfekt-Periphrase7im Slavischen viel zu kurz, wenn Trost das Ergebnis dieserQAnalysen auf die Formel reduziert, daß nach Scholz die Per- 
fekt-Periphrase - von perf• und imperf• Verben gebildet - dieqHandlung in Beziehung zur Gegenwart setze. Mit solcher Cha-
raktensierung übergeht Trost aber die Tatsache, daß für
Scholz die Grundbedeutung der 1-Periphrase eine ganz andere
ist: Scholz geht davon aus, daß ursprünglich nominale 1-Bildun-
gen die Bedeutung eines Nomen agentis hatten,auch im Slav.
seien 1-Part.ien noch lange als Nomen empfunden worden - dies
bezeuge die Tatsache, daß jene fast nie ohne Kopula auftreten,
jedenfalls in den ältesten Schriftdenkmälern.11 Durch das Prä-
eens der Kopula wird die vergangene Handlung in Beziehung zur
Gegenwart gesetzt, das Subjekt erscheint als der "Vollzieher
einer vergangenen Handlung". "Das Perfekt versetzt nicht in den
Moment der Ausführung der Handlung in der Vergangenheit zurück
wie Aorist und Imperfekt, sondern schreibt dem gegenwartsbezo-
genen Subjekt die vergangene Handlung gewissermaßen als beson-
deres Merkmal, Kennzeichen zu, das es in der Gegenwart von an-
deren unterscheidet." "Er (...) ist bekannt als einer, ist

1 ?jetzt einer, der das und das getan hat." Aus dieser Grund- 
bedeutung erst leiten sich die verschiedenen Anwendungsmög- 
lichkeiten ab, die sich darüber hinaus aus der spezifischen 
Semantik des jeweiligen Verbs und des Kontextes ergeben:

־ 472 ־

7) F. Scholz: Studien zur Geschichte des umschriebenen Per- 
fekts in den slavischen Sprachen. Masch.Diss. Hamburg 
1952. weiterhin zitiert als: Scholz, Studien.

8) Trost, Perfekt, S. 87, 168.
9) Scholz, a.a.O., S. 99* 241 u.a. Nach Scholz können sogar 

Per?•-Periphrasen mit 1-Part.ien imperf. Verben resulta- 
tive Bedeutung erlangen.

10) Scholz, a.a.O., S. 7. 11) Scholz a.a.O., S. 10.
12) Scholz, a.a.O., S. 28 ־ unter Berufung auf Potebnja.
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1. Die Bedeutung des Verbs bedingt einen resultativen Sinn.
2. Subjekt, Obiekt, adverbiale Bestimmung (außer punktueller 

Zeitangabe!; sind besonders betont, 80 daß die im Prädikat 
ausgedrückte vergangene Handlung lediglich als Tatbestand 
registriert wird.

3. Das Perfekt bezeichnet einen Zustand, wohingegen Aor• und 
Ipf. (vor allem im Kontext) den spezifischen Verlauf einer 
Handlung charakterisieren.

Außer diesen Bedeutungen des Perfekts, die das Subjekt in Be-
Ziehung zur Gegenwart zeigen, gibt es noch seltene Fälle, wo
das Perfekt das Subjekt nicht in direkte Beziehung zur Gegen-иwart setzt. ^
Das Wichtigste aber bleibt, daß die durch Perfekt ausgedrückte 
Handlung zu einem Merkmal dessen wird, der sie vollzieht ־ von 
daher ist es letztlich unwesentlich, ob diese Handlung perfek- 
tiv oder imperfektiv,1* durativ oder nichtdurativ ist.
Diese Grundbedeutung, die Scholz dem Perf. zuweiet, können 
wir sogar noch gelegentlich an unseren Texten nachweisen, be- 
zeichnenderwęise im sakralen Kontext, in welchem bestimmte 
archaische Formen und Formeln bis auf den heutigen Tag tradiert 
werden; außerdem ist im Zusammenhang mit sakralen Texten oder 
Abschnitten religiöser Orientierung darauf hinzuweisen,
"dass in den Fällen, wo Gott das Subjekt eines Satzes ist, 
ebenfalls Gegenwartsbezogenheit des Subjekts vorliegen kann. 
Denn für den gläubigen griechischen oder slavischen Uberset- 
zer ist Gott eben gegenwärtig, wenn er sich in Predigt oder 
Gebet an Ihn w e n d e t . W i r  nennen nur einige Beispiele, auf 
die wir später (s.u., S. 490) eingehen werden; KP 59/13 
"rekl estb" - 1(Christus) ist Einer, der gesprochen hat ־ 
ein gesprochen Habender1; KP 59/7 "Vsja sija ... sotvoril esi"
- *Du (= Gott) hast dies alles getan - Du bist der Schöpfer*;
PS 71/28 "Bog oetavil estb ego" - *Gott ist der, der ihn ver- 
lassen hat1; PS 72/17 "bog izbavil ny estb" - 'Gott ist es, 
der uns erretet hat - Er ist unsere Rettung1.

13) Scholz. a.a.O, S. 33 f. 14) Scholz, a.a.O., S. 29f.
15) Die Übereinstimmung meiner Formulierung, S.490, mit dieser 

ist das Ergebnis vollkommen unabhängiger Untersuchungen; 
die Scholz'sehen Studien wurden mir erst nach Abschluß 
meiner Untersuchungen zugänglich.
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In einer Zeit, da das 1-Part., vermutlich längst ohne Kopula 
gebraucht, umgangssprachlich das universale Präteritum dar- 
stellte, kann man nicht erwarten, daß 80 feine Differenzie- 
rungen, wie sie Scholz, Trost u.a. an den aksl. Evangelien- 
Texten erarbeitet haben, noch relevant sind. Sogar der per- 
fektische Zustand, resultierend aus einer Ursachehandlung, ist 
im 15. und 16. Jh. am 1-Part. nur noch selten nachweisbar, ob- 
wohl dies doch eine der wichtigsten Bedeutungen des alten Per- 
fekta war.

In der Schriftsprache hatte sich bereits im 14. und 15• Jh. 
das 1-Part. (oft ohne Kopula) sehr ausgebreitet.1 ® Die Ent- 
Wicklung hin zum Stand der lebendigen Sprache wurde im 15• Jh. 
durch den Zweiten Südslavischen Einfluß unterbrochen, die ksl. 
Tempora erlebten eine nachhaltige Renaissance. Diese wurde 
im 16. Jh. erneuert durch Metropolit Makarij und die Sprache 
seiner Kompilationen.
Unsere beiden Texte gehören jeweils einer der genannten Epo- 
chen an - die K-pler Erzählung gehört in die Hoch- oder Spät- 
zeit des Zweiten Südslavischen Einflusses, die Pleskauer Er- 
Zahlung ist zweifelsfrei ein Spätprodukt der Makarij-Ära. Wie 
ein Blick auf Tabelle 1 zeigt, bemühen sich die Autoren beider 
Texte darum, das umgangssprachliche 1-Part. aus ihren Werken 
herauszuhalten, mit unterschiedlichem Erfolg allerdings: in 
der K-pler Erzählung sind von ca. 850 Präteritalformen (fini- 
te!) nur sechs durch 1-Part. (mit und ohne Kopula) gebildet, 
das sind 0,7 v.Hd.! In der Pleskauer Erzählung finden wir 
von etwa 610 finiten Präteritalformen immerhin schon 41 1- 
Part.ien (mit und ohne Kopula), das sind 7 v.Hd.
Diese Verzehnfachung des Anteils von 1-Part•ien am Präteritum 
zeigt den steigenden Einfluß der gesprochenen auf die ge- 
schriebene Sprache, zumal sich ja beide Autoren um Vermeidung

16) Efimov, Istorija russk.lit•jazyka, S• 72; Kiparsky. Russ. 
hist. Grammatik, S. 228s 3 8  g./pl. bereits im 13. Jh. ohne״
Kopula die Regel; die 1.8g./pl• und 2.eg./pl. dagegen er- 
scheinen z.B. in Birkenrindenurkunden fast ausnahmslos mit 
Kopula, woraus er schließt, daß diese in den genannten УЕТ- 
len zur Umgangssprache gehörte.
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umgangssprachlicher ?ormen bemühen. Um die Pleskauer Erzäh-
lung und ihren Verbalbestand richtig zu beurteilen, sei ihr
die zeitgenössische "Istorija velikago knjazja Moskovskago"
von Kurbskij entgegengestellt: Von 1900 finiten Präterital-
formen bestehen 1050 aus l-Part.ien, das sind 55,5 v.Hd.^
Bekanntlich hatte Kurbskij beträchtliche literarische Ambi- 

1Ѳtionen• - Wie schon gelegentlich erwähnt, macht Otten kaum 
statistische Angaben über das Vorkommen von Verbformen in der 
"Stepennaja kniga". Doch zeigt er, daß der Anteil von 
1-Part•ien in den ersten Stufen, die ja Bearbeitungen bereits 
vorhandener Schriftdenkmäler darsrtellen, hin zu den zeitgenös- 
siechen letzten Stufen sich verdoppelt.^ _ Besonders aber 
der Vergleich mit Kurbskij dürfte helfen, die Pleskauer Er- 
Zahlung als - bezogen auf den Verbalgebrauch - besonders kon- 
servativ einzustufen.
Unsere Texte entsprechen bezüglich der Kopula den Normen der 
älteren und jüngeren altruss. L i t e r a t u r : die 1.sg./pl. er- 
scheint meist mit Kopula, die 2.sg./pl. führt das Hilfsverb 
fast regelmäßig, die 3.sg./pl. kommt selten mit Kopula vor.
Das beinahe regelmäßige Auftreten der 2.sg• mit Kopula ist 
sicher nur nebenher darauf zurückzuführen, daß man wegen der 
Homonymität der 2./3.8g von Aor. und Ipf. gern auf die Per- 
fekt-Periphraee ausgewichen sei, um die Person eindeutig zu 
charakterisieren: vgl. 2.3.8g. "pisase" - Ipf., "pisa״* - Aor. 
Durch "pieal e8i" war kein Zweifel mehr möglich. ̂

17) Boretzkyt Tempusgebrauch, S. 36.
18) ebda., S. 10-15• Neben der *istori ja" schrieb er eine Ge- 

schichte des Florentinischen Konzils 1439-42, evt• eine Er- 
zählung über die Erscheinungen des Hl. Augustin, evt. eine 
Vita Maksim Greks, dem er geistig nahestand, Übersetzungen 
("Novyj Margarit" insbesondere von Joh. Chryeoetomos; Joh. 
von Damaskus - "Nebesa" u.a•).

19) Otten, Pin• Verbalformen - Tabellen S. 287 und S. 290.
20) Vgl. die Zählungen D. N. Kudrjavskijs bei Kiparsky. Ruse, 

hist. Grammatik, S. 228•
21) S. SÏonaki: Tak zwane perfektum w językach słowiańskich.

In: Prace filologiczne 10w(19£6). S. 1 - 33 ־ hier S. 19 
ff.; A. postal. Staroslovensija praeterita ,jejich cas a vid. 
In: öesky òasopis filologicky 3 (1944). S. 67; cernvch.
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־ 476 -

Die distinktive Funktion, die die Perfekt-Periphrase "vajai
esi", "pisai esi" innehat, erklärt aber nicht, warum auch die
1.8g• und die 1./2.pl. so häufig in Form des 1-Part.8 mit
Kopula auftreten. Die 1./2.ps. Sing. und Plur. erscheinen
fast ausschließlich in der Hede bzw• im Dialog• Schon in den
aksl« Evangelientexten erscheinen die meisten Belege für da8

22Perfekt in der wörtlichen Rede• "Die lebendige Anteilnahme 
des Sprechenden, die ••• durch die Verwendung der Periphrase 
zum Ausdruck gebracht wird, hat zweifellos deren häufiges Auf- 
scheinen in der lebendigen Rede bedingt; wird doch durch sie 
eine vergangene Handlung dem Sprecher unmittelbarer, gegen- 
wärtiger. In der lebendigen Rede dürfte die 1-Periphrase zur 
Zeit der Abfassung der ältesten Chroniken den Aorist durativer 
Verba schon weitgehend zurückgedrängt haben." ^
Die Perfekt-Periphrase hatte also schon in den ältesten aksl• 
und altruss. Denkmälern einen Raum, in welchem sie regelmä- 
ßig, eigentlich ohne Rücksicht auf ihre spezielle Semantik, 
verwendet wurde• Die Annäherung der geschriebenen an die ge- 
sprochene Sprache zunächst in verschiedenen Genres, dann bie 
zum 15. Jh. sich ausbreitend, führte zum weitgehend undiffe- 
renzierten Gebrauch dee 1-Part.s (mit und ohne Kopula), 80 

wie er in der lebendigen Rede der ältesten schriftlichen 
Denkmäler schon überliefert war•
Während die 3.sg./pl. schon in den ältesten altruss. Denkmä-OJlern manchmal ohne Kopula erscheint, hält diese sich ande-
rerseite (besonders in der 2.8g.) bis weit in das 17• Jh.

25hinein - vorwiegend zu Stilisierungszwecken•

letör.grammatika, S. 259: Nikiforov. Glagol, S. 156; gegen 
Słoński spricht eich aus: Scholz, Studien, S. 26 f.

22) Trost. Perfekt, S. 92, §§ 196 - 98.
23) L. Sadnik: Der Ersatz von Aorist und Imperfekt durch die 

1-Periphrase, namentlich 1■ Russischen, In: Anzeiger für 
slavische Philologie 1 (1966). S.16 - 30. Hier: S. 21. Sie 
erkennt in der Chronik von Suzdal' (14. Jh•) erstmals grö- 
ßere Ausbreitung der Periphrase ־ ebda., S. 16,

24) Borkovskij, Ietor.grammatika S. 283! fleraych, Istor.gram- 
matika, S. 260, Kiparsky, Rus8•hl81•Grammatī k , S. 227 u.a.

25) Vgl• Anm. 15; dazu: Sobolevskij, Lekcii, S• 242, Potebnja,
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K^pel£_Belege_für_die_Perfekt-PerÍ£hra8e ״31

Die wenigen Belege - sechs - für Perfekt-Periphrase und
1-Part. im K-pler Text wollen wir ungegliedert vorstellen!

pcda sich eine Aufteilung des Materials nicht lohnt.
Drei der sechs Belegstellen bestehen aus 1-Part. mit Kopula ־ 
zwei Mal 2.sg. und ein Mal 3«sg. Den beiden Perfekt-Periphra- 
sen der 2.8g. stehen drei (bzw. vier) Textstellen gegenüber, 
die das Präteritum mit Ipf. oder Aor. bilden.
59/6 "VsJa sija, iže 25ZSÉÊ na пУ * na £rad svjatyj, praved-

nym i istinnym sudom sotvoril esi «rech radi našich. i
nestb nam otversti usty čto glagolati; ..."
,Dies alles, was Du uns und Deiner heiligen Stadt auf- 
erlegt hast, hast Du um unserer Sünden willen in Deiner 
unerschöpflichen Gerechtigkeit getan; und e8 ziemt sich 
für uns nicht, den Mund zu öffnen und zu sprechen. ...*

Diese Belegstelle ist aus einer klagenden Anrufung Gottes her- 
ausgenommen: die Bürger K-pels flehen Gott um Rettung an, wo- 
bei sie sich aber zu ihren Sünden bekennen. Der präsentierte 
Satz und auch die vorherigen Phrasen erinnern mehr oder weni- 
ger stark an Jesaja 64, 1 12 ־. Es ist anzunehmen, daß der 
Autor/Kompilator eine Vorlage ausschreibt oder das entspre- 
chende Kapitel bei Jesaja gedächtniemäßig wiedergibt.
In diesem zitierten Satz finden wir den Aor. neben der Perfekt- 
Periphrase. Beide Verbformen sagen das gleiche aus - beide 
sprechen von den Strafen Gottes, allerdings in verschiedener 
Weiee: während "navede" diese Strafe konkreter umschreibt, 
gibt "sotvoril esi" die abstrakt-theologische Formulierung; 
sofort kommen Assoziationen wie "tvorec" - ,Schöpfer1, "tvor*b", 
"tvarb" ־ ,Werk, Tat; Schöpfung, Kreatur, Geschöpf’ usw.

־ 477 ־

Iz zapisok, S. 243; Cocron. La langue, S. 230 f.; Efimoy. 
Istorija ruse.lit.jazyka, S. 72; Hikiforov. GlagolV Š.162.

26) Wenn in Tabelle 1 sieben Belege für 1-Part. verzeichnet 
eind, во iet darin ein Plue^uamperfekt enthalten: 60/10 
"dymnoe kurenie pokryło bjaee grad" - s.u., S. 517.

27) Vgl. 58/43 59/10 ־ mit Jesaja 64, besonders 1 - 6 ,  aber 
sinngemäß auch der Reet.
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Die Anlehnung an eine Bibelstellef der hochsprachliche Stil 
der Anrufung Gottes, die Assoziationen weckende Verwendung von 
"sotvoriti" im Präteritum, bezogen auf Gott, den Schöpfer - 
dies alles zusammen dürfte für den Gebrauch der Periphrasepoentscheidend gewesen sein. Generell wurde von Verben, die 
abstrakte Vorgänge bezeichneten, bevorzugt das Perfekt gebil- 
det.29

69/19 gospodi, poecadi, ich ze iskupil esi zivotvor-
noju kroviju svoeju, i ņe_gredaj že nas vragom ..."
1Verschone uns, 0 Herr, die Du mit Deinem eigenen leben- 
spendenden Blut losgekauft hast, und gib uns nicht in 
die Hände der Feinde ...'

Auch diese Periphrase dürfte unbewußt (oder bewußt) an bibli- 
sehe oder andere geistliche Wendungen angelehnt sein. Sie zeigt 
jedenfalls ein richtig gebrauchtes Perfekt: Christus hat das 
Hauptkennzeichen, uns erlöst zu haben - er ist der Erlöser; 
s.o.! S. 472 f., wir im Zustand des Erlöstseins (s.u., S. 490).
Betrachten wir diese Wendung und die vorige ("sotvoril esi"),
die ja auch an geistliches Vokabular angelehnt ist ("gospodb
sotvoril estb ...") und wie "iskupil esi" einen echten Zustand
beschreibt (Gott hat alles geschaffen - seitdem ist Schöpfung),
dann fragen wir nach der Berechtiglang von Trosts These, daß
ein echter Zustand nur aus einer vollbrachten punktuellen, d.h.

30nichtdurativen Handlung erwachsen könne. Abgesehen davon, daß 
Trost den Stand der aksl. Sprache z.Z. ihrer frühesten schrift- 
liehen Fixierung zu fassen suchte und seitdem die Entwicklung 
und Umformung des Verbalsystems der slav. Sprachen weit fortge- 
schritten waren, ist zu bedenken, daß im Denken und Fühlen der 
Menschen alle Handlungen Gottes und Christi Ewigkeitswert hat- 
ten und ihnen daher, welcher Art die betr. Handlung auch gewe- 
sen sei, a priori Zuständlichkeit anhaftete. Solche Wendungen, 
die semantisch so eng an Gott und Christus gebunden sind, können

־ 478 ־

28) Otten. Fin. Verbalformen, S. 291 - 96 - ähnliche Belege aus 
der "Step.kniga" sieht auch Otten als Wiedergaben älterer 
Vorlagen. - Vgl. van Schooneveld, A Semantic Analasys, S. 102.

29) Boretzky, Tempusgebrauch, S. 81.
30) "iskupiti" und "sotvoriti" sind durativ.-Vgl. hierzu 

Scholz, Studien - s.o., S. 472 f.
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nicht gegen Trost ins Peld geführt werden•
Zum Vergleich wollen wir kurz jene Belegstellen vorführen, die 
die 2.8g. des Präteritums im Ipf. bzw. Aor« zeigen:
68/43 "Goepodi boze пав, ize nas radi, neblagodarnych i

zlonravnych, seed s nebese, voplotivsja i кгоѵь za ny 
prolija: • •.״
'Herr, unser Gott, der Du unseretwegen, der Undankbaren 
und Ungehorsamen, vom Himmel herabgestiegen und Mensch 
geworden bist und Dein Blut für uns vergossen hast: • ••*

73/26 "Svetlejsij cesarju, vsja prežerečennaja 0 grade sem
dobre vesi, tako i otsestvie svjatago ducha vide i •••יי
 ,Erhabenster Herrscher, du kennet alle Prophezeiungen״
die diese Stadt betreffen,sehr wohl; und du hast gese- 
hen, wie der Heilige Geist die Stadt verlassen hat • ••*

75/31 "(0, gore tobe, sedmocholmii)
•••, ovogda že na vragy pobedami proslavljaja, ne pre- 
stase bo poucaja i к spaeeniju prizyvaja ••• Ту že, •••, 
eže na tebe milostb božiju i scedrot otvrascasesb i na 
zlodejanié i bezakonie obraacasesja. • ••"
*(Weh über dich, Siebenhügelige!)
•••, wie oft hast du (siegreich) über deine Feinde 
triumphiert, hast nie aufgehört zu belehren und zur 
Rettung aufzurufen ••• (Nun aber) hast du dich von Got- 
tes Güte und Barmherzigkeit ab- und der Missetat und 
der Ungerechtigkeit zugewandt, •••'

Die Zitate zeigen ganz deutlich, daß sie alle aus dem glei- 
chen Kontext herrühren, wie die Absätze mit den Perfekt-Peri- 
phrasen• Ein glücklicher Umstand ist es, daß wir in der ersten 
Textstelle dieser Seite - 68/43 - ein Synonym zu Beleg 69/19 
der vorigen Seite besitzen: "•••, ich že iskupil esi životvor- 
noju ķroviju svoeju, •••י״ Der Unterschied ist nur der, daß 
die Periphrase den Tatbestand wieder abstrakt-theologisch for- 
muliert, wohingegen der Aor• "prolija" den konkreten Vorgang 
in Worte kleidet• Die Periphrase "iskupil esi" stellt klar auf 
den Zustand der Menschen ־ des Losgekauft-, Erlöst-Seins ab, 
während der Aorist das Vergießen des Blutes Jesu vergegenwär- 
tigt, aktualisiert•
Die beiden übrigen Belege haben den Kaiser und К-pel zum un- 
mittelbaren Gegenstand der Anrede - nicht Gott oder Christus.

־ 479 ־
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Zumindest im dritten Beleg - 75/31 ־ haben wir eine abstrakte 
Aussage vor uns, die aber in diesem Fall keine Verwendung der 
Periphrase verursacht•

,i ne (2î)®î2ïi milostb tvoju ot nas ,״••" 59/11
i osłabi nam vo vremja sef • ••; sam bo vladyka rekl
estb: ' •. • י"^

und wende nicht ab von uns Deine Güte, und erbar- 
me Dich unser in dieser Zeit, •••; denn Christus selbst 
hat doch gesagt: • ••*

Wir brauchen hier nur an Obengesagtee anzuknüpfen: Handlungen 
Gottes oder Christi wurden, als das Temporalsystem noch nicht 
abgedrängt war, als in die Zukunft weisend, neue Zustände her- 
beiführend empfunden. Daher wurden auch Gott oder Christus 
zugeschriebene Handlungen gern perfektisch ausgedrückt*

Im 15• Jh., da der K-pler Text entstand, war dies feine Emp- 
finden nicht mehr lebendig• Es wird die archaische, daher 
ehrwürdige und im entsprechenden Kontext tradierte Form ver- 
wendet.
Doch ist für den K-pler Autor andererseits der Gebrauch der 
Periphrase nicht obligat, was die stilisierende Verwendung 
derselben gerade unterstreicht ־ vgl•:
69/9 "No ubo sam, carju i vladyko, celovekoljubec i nezlobiv

•••״1יי :syj, •••, prorokom svoim rekי52 '
'Du aber selbst, Herrscher! der Du die Menschen liebst und
sündlos bist, hast doch durch Deinen Propheten gesagt: t
•  ♦  #

Die Perfekt-Periphrase wird in der K-pler Erzählung ausschließ- 
lieh verwendet, wenn Gott oder Christus Subjekt sind• Doch 
auch in diesem Fall gebraucht der Autor/Kompilator diese Form 
nicht durchgängig, vor allem Beschreibungen konkreter Vorgän- 
ge erhalten Aor• oder Ipf. als Präteritaltempus.

־ 480 -

31) "rekl estb" folgt Luc• 5, 32• Otten. Fin. Verbalformen, 
S• 287 f. ־ findet in der "Step.kniga" vier Textstellen 
vom Typ "гекіъ esi, Gospodi", worauf regelmäßig - wie 
auch bei uns, ein Bibelvers folgt.

32) Es echließt sich hier an Hesekiel 33/11.
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Weltliche Gestalten bzw. personifizierte Gegenstände (z.B. 
К-pel) werden, so scheint es, nicht der Perfekt-Periphrase 
gewürdigt. Während in der altruss. Literatur dieser Zeit (und 
später) die 2.8g. des Präteritums generell durch die 1-Peri- 
phrase ausgedrückt wird (s.o., S. 475),^ weist der K-pler 
Autor weltlichen Gestalten usw. offenbar ausschließlich Ipf. 
und Aor. zu.

Drei Belege finden wir im K-pler Text für 1-Part. ohne Kopula, 
ein Mal 1.8g., ein Mal 3*sg., ein Mal 3.pl.ï
78/15 "Spisatelb ze 8im az mnogogresnyj i bezakonnyj Nestor

Iskander, iz mlada vzjat byv i obrezan. Mnogo vremja
prostradal v ratnych choženijach, ukryvajasja вето i
ovamo, da ne umru v okajanoj sej vere."
,Verfaeser dessen bin ich - Nestor Iskander, von klein 
auf gefangen und beschnitten. Auf den langen Kriegszü- 
gen habe ich viel erduldet, habe mich hier und dort ver- 
borgen gehalten, um nicht in diesem verfluchten Glauben 
sterben zu müssen.*

So beginnt das Nachwort des Nestor Iskander, das wir nur in 
der von Archimandrit Leonid entdeckten H8. lesen. Verschie- 
dentlich hatte ich die Vermutung geäußert, daß dies Nachwort 
einen anderen Verfasser hat als der übrige Text, weil im 
Nachwort die 1.8g.aor. fast regelmäßig korrekt auf -ach,
-ich auslautet, während im gesamten Text die 1.sg.aor. fast 
durchgängig der 1.pl.aor. gleicht - -achom, -ichom, -ochom 
usw. Die 1.sg. ohne Kopula und zudem noch ohne verdeutlichen- 
des Personalpronomen wirkt richtig modern. Auch der fast ex- 
zeeslve Partizipialgebrauch entspricht nicht dem übrigen 
Text.
Im obigen Zitat ersetzt ״*prostradal1* zweifelsfrei einen Aor.
 prostradal mnogo vremja". Der Verfaeser dieser Zeilen hat,״ -
zwar eine riesige Zeitspanne im Sinn, doch hat er sie ale Gan- 
zee, ale abgeschlossenen Abschnitt vor dem geistigen Auge.

33) Otten. Pin. Verbalformen, S. 307 - zwar findet er auch 
einige Belege für die 2.8g. Präteritum, gebildet durch 
Aor. - aber (seinen Beispielen nach) offenbar nur damn, 
wenn im gleichen Satz oder in unmittelbarer Nähe Pereon 
und Numerus duroh eine 1-Periphraee geklärt sind.
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72/2 "... i edva isgrayisa emu grudb, vsiblenoe mesto ot uda- 
ra. I abie otdochnul ot bolezni. I dasa emu mało brasna 
i pitie, ...34״
'... und mit Mühe gelang es ihnen, seine Brustverletzung, 
die von einem Kanonenschuß herrührte, zu behandeln (und 
mit dem Notwendigsten zu versehen). Und bald erholte er 
sich von der Krankheit (= erwachte aus seiner Ohnmacht?X 
Man gab ihm etwas zu essen und zu trinken, ...'

Die Ärzte hatten Giustiniani, den eine Steinkugel getroffen 
hatte, die halbe Nacht lang behandelt, vermutlich operiert - 
"edva ispravisa" deutet das Mühsame des Unterfeingene an - doch 
der A o r .  läßt vermuten, daß die Operation gelang. Dieser Ein- 
druck wird wenig später bestätigt, wenn es heißt, daß sich der 
Genueser zu seinem Kampfabschnitt tragen ließ, "otdochnul" un- 
terscheidet sich vom Kontext nur dadurch, daß es Giustiniani 
zum Subjekt hat, während sich die umliegenden Prädikate ( A o r . -  

Formen) auf andere Personen-/Kreise beziehen. Eine Perfekt- 
Form kann in diesem 1-Part. auf keinen Fall gesehen werden - 
im Gegenteil: das Perfekt bezeichnet einen aus einer Ursache- 
handlung herrührenden Zustand, "otdochnul" aber signalisiert 
das Ende eines Zustandes "otdochnul ot bolezni" - d.h. die kri- 
tische Phase war überwunden. Natürlich ist Giustiniani damit 
auch im Zustand der Genesung - aber das ist nicht ausgedrückt, 
der Autor will zeigen, daß das Schlimmste nun überetanden war. 
Das 1-Part. tritt hier in die Funktion eines komplexiven Aor.

66/29 "... i tako rekosa: *Se uže pjatb mesjac proeli, otveli^ 
že nacachom bratisja s turky, ..
'... und so antworteten sie (Würdenträger): Sieh, nun 
sind schon fünf Monate vergangen, seitdem der Kampf mit 
den Türken begonnen hat, ...י

Die Sprecher haben einen ganz bestimmten Zeitraum vor Augen, 
der durch Kampfbeginn einerseits und die Gegenwart anderer

־ 482 ־

34) Zu dieser Textstelle s. auch S. 450.
35) "otveli" - unklar. Ich konnte keinen Hinweis auf eine sol- 

che Konjunktion finden - weder bei Sreznevakij noch bei 
Sadnik-A^tzetmüller, Handwörterbuch. Slovnlk jazyka staro- 
slovenskeho II, S. 594 - führt "ot*ve, otvreea" gesondert 
an als eine Art Antwort-Partikel. Diese Funktion ist hier 
auch gegeben, da es eich um die Antwort auf eine Rede des 
Kaisers handelt. Trotzdem scheint hier etwas verderbt.
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seite begrenzt wird, zudem wird die Zeitdauer - fünf Monate - 
genannt. Wie im Zusammenhang mit dem vorherigen Beleg haben 
wir auch hier mit einem 1-Part. mit typischer (komplexiver) 
Aorist-Bedeutung zu rechnen - vgl#
67/26 1,(magúmét) ... go_tri_dni sobra basi svoi"

= 1 ... sammelte nach drei Tagen seine Paschas um sich'.
63/26 "Сеѳагь na_dolg_ca8 umolca"

= *Der Kaiser verstummte für einige Zeit1•
Warum der K-pler Autor an dieser Stelle das Präteritum durch 
1-Part. ausdrückt, bleibt dunkel• Die Untersuchungen über das 
durch 1-Part. ausgedrückte Präteritum in der Pleskauer Erzäh- 
lung zeigen (s.u., S. 507 f.), daß besonders hoch frequentierte 
Verben häufig in Form des 1-Part.s erscheinen - so, als ob es 
dem Pleskauer Autor besonders schwer gefallen sei, von Verben, 
die er andauernd - und in der Vergangenheit als 1-Part. - 
im Munde führt, die alten Tempora zu verwenden; insbesondere 
die Komposita von "iti", vor allem "pojti", haben den höchsten 
Anteil an 1-Part.ien im Pleskauer Text. Es ist anzunehmen, daß 
auch an dieser Stelle "ijjgtb^mesjac prosli" eine habitualisier- 
te, geradezu idiomatische Wendung darstellt, die selbst der 
konservative Autor der K-pler Erzählung nicht anders als in 
der umgangssprachlichen Form niederschreiben konnte.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der K-pler Autor das 
1-Part. sorgsam meidet. Mit Kopula wird es nur in besonders 
hochsprachlichen Passagen verwandt, wenn Gott oder Christus 
angeredet werden oder aber als Subjekt eines Satzes fungieren. 
Doch auch dabei scheint die Perfekt-Periphrase nur dann ge- 
braucht zu werden, wenn die Aussage abstrakt ist und zudem 
die betr. verbale Form, die betr. Periphrase in der aksl. Lite- 
ratur bereits formelhaften Charakter hat. Konkrete Aussagen er- 
halten im Präteritum die Form des Aor. ("кгоѵь za ny prolija" 
-,Du hast Dein Blut für uns vergossen1). - Darüberhinaus ver- 
wendet der K-pler Autor auch für die 2.8g. Ipf. oder Aorģ - 
Das 1-Part. ohne Hilfsverb, das heutige Präteritum also, be- 
gegnet überaus selten, offenbar rein zufällig und erscheint 
in der Punktion des Aorist (drei Mal).

- 483 ־
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3.2 Pleakau£_Belege_fur_die_Perfekt--PerÍEhra8e
und_das_l-PartizÍ£

Wir haben betont und gezeigt, daß die Pleskauer Erzählung, 
wenngleich sich darin der Anteil an 1-Part.ien verzehnfacht 
hat, im Vergleich zur zeitgenössischen Literatur als besonders 
konservativ im Gebrauch der verbalen Kategorien einzustufen 
ist. Wenn er auch nicht die sprachlichen Qualitäten des Autors 
der "Kazanskaja istorija" oder der Verfasser der "Stepennaja 
kniga" mitbringt, so ist doch das Bemühen des Pleskauer Autors 
unverkennbar, die Umgangssprache aus seinem Werk weitestgehend 
herauszuhalten.
Von daher ist es von einigem Interesse aufzuspüren, wie der 
Pleskauer Autor die 41 1-Part.ien in der Erzählung anwendet. 
Vielleicht lassen sich in Verfolgung dessen Trends aufzeigen, 
auf welchen Wegen das 1-Part. als allgemeines Präteritum in 
die Literatursprache eindringen konnte.
Eine nur flüchtige Durchsicht der Belege zeigt uns, daß eine 
Aufteilung in 1-Part.ien mit und 1-Part.ien ohne Kopula nicht 
sinnvoll ist. Die Kopula findet Verwendung regelmäßig bei dem 
durch 1-Part. gebildeten Präteritum der l-sg./pl• sowie der
2.eg./pl.;^ umgekehrt erscheinen Belege mit 1-Part. der 
 -a8t durchgehend ohne Kopula. Der Inhalt der jewei^ ״pl/*״28£
ligen Passage, worin ein 1-Part. auftritt, hat auf dessen 
Erscheinungsform (Periphrase oder 1-Part. ohne Kopula) keinen 
Einfluß. Die Kriterien für die Verwendung der einen oder ande- 
ren Erscheinungsform sind also keine stilistischen, sondern 
formal-schematische ־ allein auf die Pereon bezogen: 1./2.ps. 
mit Kopula, 3•ps. ohne Kopula.
Im Zusammenhang mit der 1-Periphraee erscheinen folgende Por- 
men von "byti";
1.sg. "евть"/"еваі", 2.eg. "esi", 3.eg. "eetb";
1.pl. "esmja"/"esme", 2.pl• "eete", 3*pl• ־ fehlt.

• 484 ־

36) Ausnahme: 82/22 "eze ne vzjal" - 1die ich nicht erobert 
habe.*

37) Ausnahme: zwei Bibelveree - 71/28 "Bog ostavil estb egow«
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In den folgenden Untersuchungen lassen wir den Brief eines 
Ausländers ("Gansumeier" - Hans Möller), 95/30 - 96/8, der vier 
1-Part.ien enthält, außer Betracht. Auf diesen Brief werden wir 
gesondert eingehen.
Von den verbleibenden 37 1-Part.ien werden 22 von folgenden 
Stämmen gebildet (alles Komposita):

•

-iti(sja) - 8 Belege -vesti - 3 Belege 
-jati - 6 Belege -volociti - 2 Belege 
-staviti - 3 Belege
Einmalig kommen vor: pobili, pochvalisja, ucinili, nasypali, 
prines, pocali, posobil, zatejal, izbavil, ostavil.
Zweifelsfrei imperfektiv sind : pisai, velel, smel ;

skazyvali, vyprosalisja.

3.2.1 Das 1-Partizip in der Rede
und nach Verben des Sagens und Erfahrene

Mehr als 22 v.Hd. der Pleskauer Erzählung (13 1/2 Seiten) sind 
in irgendeiner Form persönlicher Diktion abgefaßt - Monologe 
des Autors, Reden handelnder Personen (insbesondere der Pies- 
kauer Voevoden), Briefe (des polnischen Königs, seiner Würden- 
träger, aber auch der Voevoden von Pleskau). Der Tempusgebrauch 
innerhalb solcher Abschnitte unterscheidet sich generell nicht 
von dem erzählender Passagen. Der Unterschied ist nur der, daß 
in weltlichen Reden und Briefen der Anteil der Part.ien an ver- 
balén Formen fast ganz zurückgeht (= Stilisierung direkter Rede).
Wenn wir eingangs sagten, daß die 1./2.sg. und die 1./2.pl. 
des durch 1-Part. ausgedrückten Präteritum beinahe durchgehend 
mit Kopula gebraucht werden, 80 bedeutet dies nicht, daß die 
betr. Personen des Präteritums ausschließlich durch 1-Part. be- 
zeichnet werden. Diee gilt nur für die 2.8g., die fünf Mal alsIQ"1-Part. + esi" erscheint/ gegen eine einzige synthetische 
Form: 51/28 "pisase" - *du hast geschrieben1. Die 1.8g., die

- 485 -

72/17 "(gospodb) izbavil ny estb".
38) Vgl; Nikiforov, Glagol, S. 156: "2 liço edinstv.^сіѳіа pro- 

sedsego vremeni v pamjatnikach vsech zanrov vyrazaetsja 
lieb perfektom."
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1 •pl. lind die 2.pl. dagegen werden vorwiegend durch Ipf. bzw.
Aor. ausgedrückt. Die 3״sg. und die 3.pl. erscheinen innerhalb 
der Abschnitte persönlicher Diktion niemals in ?orm des 1-Part .8, 
sondern ausschließlich in Ipf. oder Aor.
Einige Beispiele für den Gebrauch der l-Periphrase innerhalb 
persönlicher Diktion mögen als Illustration dienen.

82/18 "Da veste, rece, bojare i voevody, jako ne na to esmi_
priidoch pod grad vas Pskov, aby ne vzem mne ego ottyti. 
Naipace sami veste, kolocy gradi gosudarja vasego v 
mimosedsie dva leta vzjach i ni ot edinago otidoch, 
eže ne vzjal, ..."
,Ihr sollt wissen, Bojaren und Voevoden, daß ich nicht 
nach Pleskau gekommen bin, um dann - ohne es erobert zu 
haben - wieder abzuziehen. Besonders gut wißt ihr, wie- 
viele Städte ich während der vergangenen zwei Jahre 
erobert habe und nicht abgezogen bin, bevor eine Stadt 
nicht erobert war, ...*

So beginnt der Brief Stephan Bathorys an die Pleskauer Voevo- 
den, mit dem diese aufgefordert werden sollen, die Stadt dem 
polnischen König zu übergeben.
Eine Mischform stellt "esmi priidoch" dar (ähnlich wie 83/12: 
"este к nam pisaste" ) 1 der Aor. wird durch die in Person und 
Numerus entsprechende Form von "byti", wie sie in der 1-Peri- 
phrase stehen würde, eingeleitet. Offensichtlich handelt es 
sich um den Versuch, eine großartig klingende Verbform zu kon- 
struieren. "esmi prisel" war dem Autor wegen "prisel" (bzw. 
in "este pisaste" wegen "pisai") zu schlicht, da beide in der 
Umgangssprache wohl überaus häufig waren.
Danach finden wir "vzjach", "otidoch" und "vzjal" nebeneinan- 
der. "vzjal" ist den Aor.-Formen untergeordnet, doch stehen 
auch diese in einem von "veste" abhängigen (indirekten) Frage- 
satz. Die Verneinung hat auf den Gebrauch des 1-Part.8 sicher 
keinen Einfluß - sie erscheint in diesem Zusammenhang nur 
noch ein Mal (92/22 "ne vzjal esi"). Das 1-Part. in Verbindung 
mit einem Relativsatz hingegen werden wir noch öfter konstatie- 
ren. - Semantisch besteht zwischen "vzjach" und "vzjal" kein 
Unterschied, es ist jeweils konkret die Eroberung einer Stadt 
gemeint. Der Autor scheint nur den Ausdruck variieren zu wol- 
len.

- 486 -
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Während obige Textstelle die einzige der Pleskauer Erzählung 
ist, die ein 1-Part• sowie Ansatz zur 1-Periphrase im Zusam- 
menhang mit der 1.sg• aufweist, wir sonst aber ausschließlich 
Ipf. oder Aorist antreffen, steht die 2.sg. im Präteritum 
meist mit der 1-Periphrase.
93/4 lłTy ze pochvalilsja esi do konca razoriti carstvo

«

chrestbjanskoe. Kako smel esi svoim derzostnym jazykom 
takoe pochvalenie izresci, - ..."
*Du hast dich gerühmt, das christliche Reich vollkommen 
zu zerstören. Wie konntest du es wagen, mit deiner drei- 
sten Zunge solch prahlerischen Ausspruch zu tun?1

Beide 1-Part.ien sind von Durativa gebildet. Dennoch haben
beide Äußerungen eine andere Qualität als die der bloßen Pest-
Stellung: gemeint ist nicht - 'irgendwann hast du mal das und
das gesagt, die und die kühne Behauptung aufgestellt1. Vielmehr
unterstreicht die 1-Periphrase in diesen Sätzen, daß diese Äu-
ßerungen, diese Frechheiten nicht vergessen sind, sondern merk-
malhaft dem polnischen König aufgeprägt sind. Wie einer, der
gestohlen hat, gewissermaßen gebrandmarkt als 'Dieb' herum-
läuft, als Dieb gilt, so ist (in der Pleskauer Erzählung) der
polnische König derjenige, der die (orthodoxe) Christenheit
bedroht. Seit er die Dreistheit besessen hat, mit der Zerstörung
des Reiches Christi zu drohen, ist sein wichtigstes Merkmal, die
Personifizierung des Antichrist zu sein. Die rhetorische Frage
"Kako smel esi ..." unterstreicht die enge Beziehung des durch
die 1-Periphrase Ausgedrückten zur Gegenwart: diese Handlungen/
Worte haben nichts von ihrer Aktualität verloren, sind unver-
gessen. Bezeichnenderweise sind diese Äußerungen wieder dem
religiösen Bereich zuzuordnen, zwar geht es um den Erzfeind, um
Drohungen des Antichrist, aber dadurch, daß sich die Worte ge-
gen das Reich Christi richten, gewinnen sie eine ganz andere
Dimension, andere Qualität als sonst kühne oder dreiste Worte;

39Sie stellen die christliche Weltordnung in Frage.

- 487 ־

39) Ganz deutlich zeigt sich hier die Scholz'sehe Grundbedeu- 
tung der Perfekt-Periphrase: die so ausgedrückte Handlung 
kennzeichnet den, der sie ausgeführt hat. Scholz. Studien• 
S. 28.
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Im Vergleich zu den anderen Belegen von "smeti" wird die 
unterschiedliche Dimension der Aussagen ganz deutlich:
 - "k gorodu že ni pristupiti smejase״ 59/27

1wagte er es nicht anzugreifen1.
95/6 ,,gradoemnym ze delom ni s koim ko gradu ne smejase 

i priblizitisja"
1mit allem Gerät, das ihm zur Einnahme einer Stadt zur 
Verfügung stand (evt• auch Geschütz), wagte er es nicht, 
sich derselben zu nähern1•

47/34 "protivo slovesi sija nikako ze vescati emeja"
1gegen dieses Wort wagte er nicht, noch etwas zu er- 
widern1.

Zwar ist diesen Aussagen auch Zuständlichkeit eigen, die in 
der Grundbedeutung des Verbs "smēti" liegt und in diesen Bei- 
spielsätzen noch unterstrichen ist durch die Verneinung:
,wagte nicht anzugreifen/ sich zu nähern/ etwas zu erwidern1. 
Aber im Grunde sind es doch alltägliche, profane Vorgänge, 
die vergessen sind, wenn die jeweiligen Umstände, in deren 
Gefolge jene Zustände eintraten, sich ändern• Man hat den 
Eindruck, daß der Pleskauer Autor den Unterschied in der 
Qualität der Aussagen noch spürt.
96/33 "No eto reku tvoeja bezumnyja derzosti, glupyj voevoda, 

kanclere i ...? Zateģļal esi vyse dumy delo, vyse ze boga 
sovet, no az tebe reku vskore: • ••"
,Wie soll ich denn deine wahnsinnigen Dreistigkeiten be- 
zeichnen, du törichter Voevode, Kanzler und • ••? Da hast 
du ja eine Geschichte begonnen, die alle Vernunft über- 
steigt, den Willen Gottes ignoriert. Ich aber sage dir 
schon jetzt: • . . 1

In diesem Satz wäre eine gewisse Zustandsbedeutung als Folge 
der Aussage leicht nachzuweisen; jedoch: bei "zatejati" haben 
wir es quasi mit einem Ingreesivum zu tim: *ersinnen, im Schil- 
de führen; einfädeln, beginnen1• Die desolate Lage, in der sich 
der Kanzler befindet, ist darüber hinaus nicht Folge des Begin- 
nens an Bich, sondern eine Folge dessen, was er (bzw. der Kö- 
nig) begonnen hat• Die Zustandebedeutung, die sich aus der Aue- 
sage ergibt, ist also nicht Folge der Periphrase, sondern 
dee Kontextes.

־ 488 ־
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92/20 "••• pri вѵоет stojanii vsjakimi svoimi raźnymi zamy־ 
slenii velikago grada Pskova ne vzjalesi. ..."
1... im Verlauf deiner Belagerung hast du doch trotz 
aller erdenklichen Pläne Pleskau nicht eingenommen,... *

Hach den beiden eher abstrakten Aussagen der beiden vorigen 
Belege mögen diese und die folgende Textstelle zeigen, daß 
ganz konkrete Aussagen genauso durch die 1-Periphrase ausge- 
drückt werden.
51/24 "A jaze pisai esi 0 grade tom, javé toliko ze i vo 

vsech nasich stranach ..."
•Und was du über diese Stadt geschrieben hast, ist auch 
in all unseren Ländern allgemein bekannt . ..•

Wenige Zeilen später lesen wir:
• « 4151/27 "A jaze о ... stenach grada ... £І8а8е, i my vedaeve ."

,Und was du über die Mauern Pleskaus geschrieben hast, 
wissen wir auch.•

Schließlich ist auch hierher zu stellen
83/11 "... chreetbjanskoe otroča 22®5êêÏ£§ tvoemu bezumeju i 

tvoim glupym pervosovetnikom, o nich že este к nam 
pisaste.״
1... jedes Kind in Pleskau lacht über deine Dummheit 
und über deine törichten Ratgeber, von denen ihr uns 
geschrieben habt.*

Drei Mal finden wir in diesen Sätzen im gleichen Kontext - 
,worüber du uns geschrieben hast* - es wird jeweils Bezug ge- 
nommen auf ein Schreiben des Adressaten. Sinngemäß und auch 
syntaktisch ist der Kontext gleich. Die fragliche Porm befindet 
eich jeweils in einem Relativsatz, der in allen drei Sätzen 
fast identisch ist. Daß wir trotzdem jedes Mal eine andere 
Verbalform vor uns haben, zeigt, daß die Tempora im Pleskauer 
Text letztlich vorwiegend stilisierende Punktion haben.

־ 489 ־

40) Vgl. van Schooneveld. A Semantic Analysis, S. 94: "the 
perfect does not narrate, but objectivizes." Er meint (so 
auch an anderen Stellen), daß die Perfekt-Periphrase ab- 
strahiert. Wir können ihm nicht folgen, wenn v.S. funktio- 
nal zwischen 1-Part. mit und 1-Part. ohne Kopula scheidet, 
"vzjal esi" und "pisai esi" sind sehr konkrete Aussagen. 
Zur Kritik an van Schooneveld: Budich, Aspekt, S. 44 - 50.

41) "vedaeve" = eine der stilisierenden Dualformen, wie sie 
der Pleskauer Autor gelegentlich in Briefen verwendet.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



Die hybride Form "este pisaste" entspricht der bereits verge- 
stellten Wendung "esmi priidoch", die Funktion dürfte auch 
hier eine stilisierende sein: den Brief sprachlich aufzuwerten
und vom Kontext abzuheben, was dem Autor vielleicht durch

* 42"pisali este" oder "prisel esmi" nicht gesichert schien.

Eine Ausnahme bilden zwei Bibelverse, die in einen Monolog 
des Autors eingefügt sind. Mit größter Sicherheit reflektiert 
in diesen Zitaten ein sehr alter Sprachstand:

¥ ¥71/28 vkupe glagoljusce:
 Bog ostavil estb ego, gozenete i vozmem ego, jako״
D?ËÎb_izbavljaja i1•"
:rufen gemeinsam aus (die Herrscher der Erde) ,...״
 ,Gott hat ihn verlassen, jaget nach und ergreifet ihn״
denn da ist kein Erretter״.'

Psalm 71/11 - Übersetzung: Luther.
72/16 jako vo smirenii nasem gomjanu ny gospodb i

izbavil ny estb ot vrag nasich."
*Denn er dachte an uns, da wir unterdrückt waren -

denn seine Güte währet ewiglich -, 
und erlöste uns von unsern Feinden -

denn seine Güte währet ewiglich -;
.Psalm 136/23-24 '*״•

Die beiden 1-Periphrasen haben zweifelsfrei Zustandsbedeutung, 
obgleich keine von ihnen mit dem 1-Part. eines Momentanverbs 
gebildet ist. Der Zustand tritt übrigens an dem ein, der Objekt 
der Handlung Gottes ist: der von Gott Verlassene befindet sich 
im schlimmsten nur denkbaren Zustand, der von Gott Gerettete 
im Zustand der Erlösung. Gleichseitig gerät der betr. Akt nicht 
in Vergessenheit, sondern bleibt als Charakteristikum haften an 
dem, der die Handlung vollzieht: Gott ist der Strafende (Altes 
Test.); Christus ist der Retter, der Erlöser (Neues Test.).
Die Frage ist, ob diese Bezeichnung eines Merkmals (Subj.) und 
eines Zustandes (Obj•) durch die l-Periphrase allein an die All- 
macht Gottes oder an Christus gebunden ist - oder aber, ob

42) Sonst kommt die 2.pe.pl. Präteritum in Form des Aor. vor, 
z.B. 71/16 "epoboleznovaete; pomogaste, 49/24 *•slysaste1״. 
Vgl. o., S. 472 f.: Scholz. Studien, S. 29 f•
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sie der Perfekt-Periphrase dieser Verben "ostaviti" und Hiz- 
baviti" innewohnt• Letzteres scheint der Pall zu sein, denn 
auch im profanen Bereich, im normalen Leben gewissermaßen, 
führen sowohl Verlassen als auch Erretten bestimmte Zustände 
im Betroffenen herbei. Diese Annahme wird durch die Beleg- 
stelle selbst gestützt, die ja nicht von einer Rettung im 
eschatologischen Sinne spricht, sondern von einer Rettung vor 
feindlichen Heerscharen.
In diesem Beispielsatz - 72/17 - finden wir die Perfekt-Peri- 
phrase "izbavil ny estb" koordiniert mit einem Aor• "pomjanu 
ny gospodb"• Diese Stelle demonstriert geradezu beispielhaft 
den Unterschied zwischen Aor• und echtem Perf. 1Gott hat un- 
serer gedacht, hat sich unserer erinnert* - es wird etwas kon- 
statiert, ein Paktum. Diese Handlung ,gedenken, sich erinnern' 
wäre im Gesamtgeschehen bedeutungslos, hätte sie nicht eine 
andere Handlung ausgelöst - die Rettung der Juden vor den 
Feinden durch Gott, "pomjanu" bezeichnet einen abgeschlosse- 
nen Vorgang, allein auf Gott bezogen; ,,izbavil ny estb" aber 
bezeichnet eine Handlung Gottes unter Einschluß der Wirkung 
dieser Handlung auf die Juden - Gott rettet, die Juden befin- 
den sich im Zustand des Gerettet-Seins - sind Gerettete.

Nun wollen wir uns solchen Sätzen zuwenden, die kurze Rede- 
teile in den Text einbringen, die durch Verben des Sagene, 
des Mitteilens und auch des Erfahrene (Hörens) eingeleitet 
werden. Gern spricht man in solchen Fällen von indirekter 
Rede, zumal die betr. Nebensätze, um die es uns hier geht, 
fast immer mit "jako" (im Pleskauer Text auch mit "cto”) 
beginnen.^4 Der Terminus ,indirekte Rede1 erscheint mir hier 
unangebracht. Vielmehr habe ich den Eindruck, daß russ. Auto- 
ren bis über das 16. Jh. hinaus kurze wörtliche Äußerungen 
auch als solche in den Text hineinnehmen wollten, ״,jako"

־ 49י ־

43) Vielleicht waren "izbaviti" und "ostaviti" schon in aksl. 
punktuell, wie ja Trost. Perfekt, S. 64, § 128.2 ״,roditi 
sç" diese Aktionsart zuweist.

44) Otten. Fin. Verbalformen, S. 308 f. - von den fünf dort 
aufgeführten Belegen für indirekte Rede würde ich (mit Be- 
denken) dem ersten und dem letzten diese Bezeichnung geben.
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ist hier wohl in der Funktion eines Achtung-Zeichens, eines 
Doppelpunktes zu sehen; dagegen scheint mir die Konjunktion 
"cto" bereits die Entwicklung vorzudeuten - vom Aussagesatz 
zum Objektsatz, als welchen man die indirekte Rede ja bezeich- 
nen kann.
In unseren beiden Texten werden Handlungen, die in direkter 
Rede präsentisch ausgedrückt werden, auch nach Verben des 
Sagene, Mitteilens, Erfahrene durch das Präsens bezeichnet, 
auch wenn der die Aussage enthaltende Satz durch 11jako" ("cto") 
eingeleitet wird. Das Präteritum wurde in Sätzen, die wörtli- 4'che Rede Wiedergaben, vorwiegend durch das Perfekt bezeichnet.'
Der Zweite Südslavische Einfluß hat in den hochsprachlichen
Genres das 1-Part. weit zurückgedrängt, die 1-Periphrase er-
hielt stilisierende Funktion - wir konnten dies am K-pler
Text beobachten. Dies bestätigt sich auch bezüglich der in den
Text eingebrachten, durch "jako" eingeleiteten Redeteile:
Nicht in einem einzigen Falle begegnen wir dort einem 1-Part.
(weder mit noch ohne Kopula) - auch in diesen Sätzen verwen-

46det der K-pler Autor ausschließlich Ipf. bzw. Aor., z.B.:
63/8 "...; necii ze v nich, znajusce grad, gķazovachu im ve- 

licestvo grada i prostranstva i jako ne kosnetsja im 
smrad.״
'..., etliche aber, die die Stadt kannten, erzählten 
ihnen von der Größe der Stadt und ihrer ausgedehnten 
Lage und auch, daß der Gestank ihr nichts anhaben wer- 
de. *

73/12 "... i tako necii sķazasa, jako i sam сеѳагь v serdei 
svoem voznesesja« ..."
1... und einige sagten auch, daß selbst der Kaiser in 
seinem Herzen von Stolz erfüllt wurde, ...'

In der Pleskauer Erzählung dagegen überwiegen in entsprechen- 
den Sätzen im Präteritum deutlich 1-Part.ien; das Präs. wird 
fast durchgängig durch eben dieses Tempus ausgedrückt•

45) Ich verweise nochmals auf die Zählungen Kudrjavskijs bei 
Kiparsky, Russ.hist.Grammatik, S. 228; Tabellen bei Otten. 
Fin. Verbalformen, S. 287 + 290; Trost, Perfekt, S. 92,
§ 1 9 8: Uberwiegen der Periphrase in Jer direkten Rede.

46) Solche Sätze sind im K-pler Text selten: der Autor bevor- 
zugt Einleitung der direkten Rede durch "8e".
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Im Folgenden wollen wir die Textbeiepiele ganz in den Vorder- 
grund stellen und die Kommentare knapp halten. Auf diese Weise 
wollen wir das gesamte Belegmaterial vorführen.
59/12 "..., (deti bojarskie) vozyeetisa ... voevodam, cto

uze litovskie pervye ljudi na öerechu prisli."
'..., die Leute vom Aufgebot der Bojaren teilten den 
Voevoden mit, daß die ersten Litauer an der öerecha 
angelangt seien.1

51/9 "My že vo vsju vselennuju Jako ruskogo
velikogo knjazja i slavnyj ego grad Pskov vosprijali
eemja"•
,Wir aber werden uns überall rühmen, den russischen 
Großfürsten und seine berühmte Stadt Pleskau in unsere 
Gewalt gebracht zu haben'.

68/5 "... i da ne gochvalJatca pred toboju rochmisty, Jako
ediny z gajduki Pskov vosprijali esm.ļa".

und damit sich die Rottmeister nicht vor dir brü- 
sten, sie allein hätten mit den Heiducken Pleskau 
erobert'.

In diesen drei Textstellen finden wir das 1-Part. nach Ver- 
ben des Sagene: mitteilen, sich rühmen, prahlen. Der erste 
Satz zeigt den Prototyp: "vosvestiša, čto ... prisli". Die 
beiden anderen Belege sind selbst Teile umfangreicherer Reden. 
Gerade der letzte Satz - 68/5 - zeigt ganz deutlich, daß 801- 
che Aussagesätze nach Verben des Sagene, eingeleitet durch 
"jako" bzw. "cto", z.Z. der Abfassung der Pleskauer Erzählung 
die wörtliche Rede direkt wiedergeben sollten: die Höflinge,47die Günstlinge bitten ihren König, an der Erstürmung Pies- 
kaue teilnehmen zu dürfen - *damit eich die Rottmeieter nicht 
vor dir brüsten: "Wir allein haben ... Pleskau erobert!"' - 
"voeprijali esmja". In indirekter Rede wäre an dieser Stelle 
die 3.pl. zu erwarten: "i da ne pochvljatca ... rochmisty, 
Jako ediny ... Pskov vosprijali" - •damit diese sich nicht 
brüsten, sie hätten allein ... Pleskau erobert/ daß sie ... 
erobert hätten'.*®

47) "pribliznye ... i ego ljubimye izbrannye dvorjane".
48) "vzjati" bezeichnet den technischen Vorgang, "voeprijati" 

drückt den Vorgang erhabener aus - etwa ,in Besitz nehmen'
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Daß es sich bei diesen Konstruktionen um den Versuch handelt, 
den betr. Satz wörtlich wiederzugeben, zeigen die zahlreichen 
Textstellen, wo auf ein Verb des Sagens der durch "Jako1• bzw. 
"cto" angeschlossene Satz ein Prädikat im Präs. hat, z.B.
64/2 "(Zinovbev) ... priechav к korolju vozvesti emu,

Jako *uze, gosudarju, kralju Stepane, vsja gradoemnyja 
vesci gotovy sutb ...י"
'(Zinovev) ... kam zum König und meldete ihm, daß das 
zum Sturm auf die Stadt notwendige Gerät bereit sei ...'

In Fällen wie diesen hat der Hrsg. durch das Setzen von Anfüh-
49rungsz^ichen den Charakter der wörtlichen Rede hervorgehoben.

Die beiden Textstellen mit "vosprijali esmja" sind die einzigen 
Belege für 1-Part. in Verbindung mit der 1.pl.; in ungefähr 
30 Fällen erscheint die 1.pl. mit Ipf. oder (meist) Aor.

41/34 "... vestb že gosudarju vo Pskov gride, Jako litovskij
kralb Polocko vzjal i so okrestnymi ego grady."
 ,in Pleskau erreichte den Herrscher die Nachricht ...י
daß der polnische König Polock mitsamt den umliegenden 
Ortschaften erobert habe.

56/23 "*••» sluchi ze vsjaceski vo Pskov pro to £richodjascuf
jako uže litovskij korolb na Pskovskuju zemlju, na
Voronoc gorod prisol, ..."

Gerüchte/Meldungen gelangten allenthalben nach 
Pleskau darüber, daß der polnische König auf Pleskauer 
Gebiet - gegen Voronoc - vorgestoßen sei, . ..*

76/17 "I Er25£āāJ5_Ī2_2i2Z2 v0 ѵе8ь Pskov, jako vsech litov- 
ekich ljudej bog posobil z goroda zbiti ..."
*Und es breitete sich in Pleskau die Nachricht aus, 
daß Gott geholfen habe, die Litauer aus der Stadt zu 
verjagen ...'

־ 494 ־

49) Bezeichnend für den Charakter der direkten, der wörtlichen 
Rede scheint mir zu sein, daß nach Verben des Sęęens (au- 
ßer den genannten finden wir im Text noch "otvescati", "vo- 
prositi", "skazovaji + Praes.") das Prädikat des Aussage- 
satzes nach "jako/cto" nie im Aor. bzw. Ipf., sondern nur 
im Praes. (Gegenwerts- oder Futurbedeutung) oder beim 
1-Part. steht.

50) Falscher Dat.abs. statt "słuchom prichodjascim".
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97/31 "I togo dni pervoe izyescenie vo grad Pskov gride ... 
voevodam, čto gosudarevy posly po gosudarevu prikazu 
s korolevskimi posly шіг ucinili."
,An diesem Tage erhielten die Voevoden erstmals Fach- 
rieht» daß die Gesandten des Zaren auf Geheiß desselben 
mit den Gesandten des Königs einen Frieden ausgehandelt 
hätten.1

58/14 "Раку ze gl^sav vo Pskove, Jako uze когоіь pod Ostrov, 
pskovskoj prigorod, prisel, ..., i po Ostrovu gorodu 
iz narjadu uze £fe§t."
,Schließlich erfuhr man in Pleskau, daß der König schon 
nach Ostrov, eine Pleskauer Beistadt, gezogen sei und 
diese bereits beschieße•1

Die vorgestellten Beispiele sprechen für sich: Das, was man 
erfahren, gehört hat, wird in quasi-direkter Rede nach "jako/ 
cto" festgehalten. Das 1-Part. stilisiert die lebendige Spra- 
che. Im letzten Beleg finden wir 1-Part. und Praes. koordi- 
niert: ersteres bezeichnet eine zurückliegende, abgeschlossene 
Handlung - *der König ist nach Ostrov gezogen, ist dort ange- 
kommen'; das Praes. aber bezeichnet eine Handlung, die zum 
Zeitpunkt, da die Nachricht übermittelt wurde, noch im Gange 
war - ,der König beschießt Ostrov/ die Beschießung ist (noch) 
in vollem Gange.1
Im Unterschied zu Aussagesätzen nach Verben des Sagens, Mit- 
teilens usw•, wo wir das Prädikat entweder im Praes. oder 
in Form des 1-Part.s, nie aber im Ipf. oder Aor. antrafen, 
finden wir in Aussagesätzen nach Verben des Erfahrene, Hörens 
usw. das Prädikat beinahe genauso oft im Aor. (vier Mal) wie 
in Form des 1-Part.8 (fünf Mal). Das folgende Beispiel soll 
für alle übrigen stehen:
40/16 *1Paki ze, sie sljrsav ruskij gosudarb, Jako ne tokmo

obetov evoich po evoeja im vere zabyea, no i na Ьгапь 
voopolcivsesja i gradi paki vosprlemljut, razgnevavse 
že 8 ja na nich ...יי
■Wiederum - als der russische Herrscher erfuhr, daß
sie (die Deutschen) nicht nur die ihm unter Eid gegebe-
nen Versprechen vergessen hätten, sondern - nach ent-
sprechenden Rüstungen - ihre Städte wieder eroberten/
in Besitz nähmen, geriet er in heftigen Zorn gegen sie 

f
» •  •

־ 495 ־
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Die abgeschlossene Handlung "obetov evoich zabyea" eteht im 
Aor., die im Verlauf befindliche im Praee. - Die übrigen Gegen 
beiepiele zu den Auesagesätzen mit 1-Part. sind - kurz gefaßt 
folgende:
bb /1 "(gosudarb) toze sljsav, Jako ... когоіь na • •• Pskov 

ustremisja."
43/12 nPriide_ze_ta_ye8tb ..., Jako ... posly ego ... s soboju 

pod Luki poveze, ... izrygnu i ••• prevozneseaja ..."
84/14 ot nich že vesti nakrepko gerenjasa, cto . •• get-

many korolju svoemu imenito pochvalisasja» ..."
In diesem Bereich - Aussagesätze nach Verben des Erfahrene, 
Hörens usw. - können wir genau beobachten, wie das 1-Part. 
im Begriff ist, den Aor. zu verdrängen. Beide haben in diesen 
Sätzen exakt die gleiche Punktion: die zum Zeitpunkt des Be- 
richtens/Erfahrens bereits abgeschlossene Handlung auszudrük- 
ken. Die noch im Verlauf befindliche Handlung steht jeweils 
im Praes. Gibt der Autor die Aussage nach Verben des Sagens 
bereits generell durch das umgangssprachliche 1-Part. wieder, 
ist dies nach Verben des Erfahrene noch nicht immer der Pall. 
Die Zahl der Belege ist zu gering, um evt. Gesetzmäßigkeiten 
aufzuspüren, nach denen der Autor Aor. oder 1-Part. verwendet, 
doch hat es den Anschein, als seien Zufall bzw. extraverbale 
Kriterien für die Wahl des Tempus bzw. der Verbform maßgebend 
gewesen.
Im folgenden 8011 noch eine Textpassage vorgestellt werden, 
die (zum wiederholten Male) die Inkonsequenz demonstriert, 
mit der der Pleskauer Autor oft die Verbalformen verwendet. 
Zugleich finden wir hier Textbeispiele für die verschiedenen 
Erscheinungen aneinandergereiht, die wir in diesem Abschnitt 
untersucht haben.
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84/14 ot nich ze (= litovskich jazyk) vesti nakrepko
E2EÊSJ&S5» 2Î2 litovskie getmany ... i kiiždo пасаіьпі-

у  С  1kov rożnych zemelb svoj podkop povedosa: ...
b) Sie ze litovskie jazyki ... voevodam skazasa, eto uze te 

podkopy vse goveli sentjabrja v 17 deni», a naperede i(ch) 
vsech ugorskoj podkop EgsgęeJ.

c) A ni edin ot tech litovskich jazyk ne'yedajut, к koemu 
to mestu te podkopy poveli« i u nasej-de i litovskoj si-

:  c ply dobre vedoma podkopom tem ļ>ļjudut.
d) Sljsav ze sie ... voevody, Jako ... когоіь podo Pskov 

mnogie podkopy poveli. ...,
e) o tom ze mnogoju krucinoju obbjati bysa, eto ne uyędasa, 

pod kotorye mesta podkopy vedjase."
a) ,Von den litauischen Gefangenen erhielten die Voevoden 

die glaubwürdige Information, daß die Hetmane und die 
Befehlshaber der einzelnen Nationen jeder für sich un- 
terirdische Gänge gruben: ...

b) Die Gefangenen sagten den Voevoden (auch), daß diese 
Gänge am 17. Sept. begonnen worden wären und daß der 
ungarische Gang wohl als erster fertig würde.

c) Keiner der Gefangenen wußte (=weiß - Praes.hist.) aber, 
wohin die Gänge führten ־ (und sie wußten auch,) daß die 
Gräben auch im/vor dem litauischen Heer streng bewacht 
würden (evt.: streng geheim gehalten würden).

d) Als dies die Voevoden erfuhren - nämlich daß der König 
unter Pleskaus Mauern Gänge treiben ließ,

e) da wurden sie von großem Kummer erfaßt, weil sie nicht 
wußten, wohin diese Gänge führen sollten.1

Alle vorgeführten Sätze sind gleich strukturiert: einem Verb 
des Sagena ("skazasa"), Erfahrens ("vesti perenjaša", "uve- 
dasa", "slysav") und auch Wissens ("vedajut") folgt die Aus- 
sage in einem durch "jako/cto" an das betr. Verb angebundenen 
Satz.
In Satz a) stoßen wir auf die Schwierigkeit, "povedoša" ad- 
äquat zu übersetzen. Aus dem Kontext geht hervor, daß die

51) Durch das gleiche-im Pleskauer Text "teuflische" - Unter- 
fangen wurde 1553 durch Ivan Groznyj Kazan erobert: es wur- 
den unterirdische Gänge unter die Mauern getrieben und 
diese dann gesprengt.

52) "u nasej-de": Vasmer. REW I, S. 332: "de": ,nämlich, es 
heißt, soTT* , urspr. zur Anführung der Rede eines ändern, 
dann Flickwort, ... - Gerade um letztere Bedeutung han- 
delt es sich hier: ,vor unserem (sagten sie) lit. Heer*.
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Gänge vor kurzem erst begonnen worden waren und nie ihr Ziel 
erreichten - "povedosa" kann also nicht heißen 1sie hatten 
Gänge getrieben'. Aus Satz b) schließen wir, daß in beiden 
Fällen "povesti" - 'zu bauen beginnen' heißt. In Satz a) steht 
nach einer Wendung, die 'erfahren' bedeutet, der Aor•, in Satz
b) nach "ekazasa" ein 1-Part. Eine die Zukunft betr. Aussage 
finden wir, koordiniert mit dem 1-Part., in Form eines perf. 
Praes. In Satz c) haben wir es mit einem verneinten Verb des 
Wissens zu tun, dem ein Fragesatz angeschlossen ist - hier be- 
gegnet uns "poveli" wieder, doch kann es an dieser Stelle un־ 
möglich die für oben angesetzte Bedeutung 'zu bauen beginnen' 
haben, sondern es ist doch gemeint: 'keiner wußte: Wohin füh- 
ren diese Gänge/Unter welche Stellen der Stadtmauer zielen 
diese Gänge?' Inhaltlich die gleiche Stelle bietet Satz e):
'sie wußten nicht, unter welche Stellen die Gänge führten' ־
"ne uvedasa, pod kotorye mesta podkopy vedjase". Setzen wir 
für "vedjase" korrektes "vedjachu", dann haben wir eine Mög- 
lichkeit, den Sachverhalt (der Bau der Gänge ist noch im voi- 
len Gang) als indirekte Rede zu formulieren: die sich in der 
Gegenwart (vorerst) unbegrenzt vollziehende Handlung könnte 
vom Autor aus der Nachträglichkeitsperspektive heraus durch 
das zeitlich in keiner Weise begrenzende Ipf. ausgedrückt 
werden, "poveli" in Satz c) jedoch ist grammatisch einfach 
falsch. Dies umso mehr, als dem Fragesatz noch ein durch "jako" 
angeschlossenen Satz folgt, der elliptisch auf ein unvernein- 
tes "vedajut" abstellt. Der Charakter der wörtlichen Rede, 
die vielleicht das 1-Part. "poveli" auch signalisieren 8011, 
wird hier unterstrichen durch "и павеj-de i litovskoj sily" - 
'bei/in unserem litauischen Heer•; "-de" verdeutlicht, daß 
dies die Worte der litauischen Gefangenen sind, nicht die des 
Autors (s.o., Anm. 43)• Die Aussage selbst 'werden bewacht/ 
geheimgehalten' steht korrekt im Praes. - In Satz d) lesen 
wir abermals "poveli" im Sinne von präeentiechem 'führen' - 
1sie hörten, daß der König dabei ist, viele unterirdische 
Gräben unter die Mauern Pleskaus zu bauen'•
Der unverständliche Gebrauch der verbalen Formen in diesem 
Textabschnitt ist nur so zu erklären, daß der Autor hier einen 
bestimmten klanglichen Effekt erzielen wollte und um dieses
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Effekts willen semantisch nicht getrennt hat. Verschiedene 
Bedeutungen fließen in die gleichen Formen; gleiche Formen 
meinen Verschiedenes; die Erzählperspektive des Autors wech- 
seit - hier Gleichzeitigkeitsperspektive (Gegenwärtiges setzt 
er ins Praes•), da Nachträglichkeitsperspektive (Gegenwärtiges 
setzt er ins Präteritum - und da oft ins falsche Tempus). Diese 
Technik qualifiziert den Pleskauer Autor nicht nur ab, sondern 
zeigt vor allem, daß das Gespür in ihm für die Semantik der 
Tempora so geschwächt ist, daß es ihm möglich ist, mit den 
Formen zu spielen, wie hier, wo dem klanglichen Effekt (drei 
Mal "poveli") Wortbedeutungen und Tempora untergeordnet wer- 
den.

3.2.2 Das 1-Partizip bei punktuellen Zeitangaben

Die Hälfte aller durch 1-Part. (mit und ohne Kopula) gebilde- 
ten finiten Präteritalformen steht in Zusammenhang mit punk- 
tuellen Zeitangaben - von den 37 Textstellen mit 1-Part. (ohne 
den ״Gansumeler"-Brief) folgen 18 irgendeiner Datierung. Meist 
folgt in den aksl. Denkmälern und den altruss. Texten, die der 
ksl. Tradition folgend die alten Tempora verwenden, einer 
punktuellen Zeitangabe der Aor.̂־  Da8 !0  ̂ganz natürlich, da 
ja auch der Aor. einen Punkt angibt - entweder eine punktuelle 
Handlung überhaupt oder aber den Endpunkt einer durativen, 
iterativen, kursiven usw. Handlung (= komplexiver Aorist).

Den 18 Datierungen mit 1-Part. stehen 23 gegenüber, wo das zur 
Zeitangabe gehörige Prädikat in einem anderen Tempus bzw. als 
Part, erscheint: 17 Mal im Aor., zwei Mal im Ipf.'**, ein Praes. 
hist. (92/3), zwei Mal als Part.praet• und ein Mal als Dat.abs. 
(Part.praet.).

53) Im K-pler Text steht bei allen Datierungen (bis auf ein 
Part.praet.) der Aor. In der Chronikerzählung Pleskau 1510 
(s. Tabelle 1: Vergleichstext), wo das 1-Part. 40 v.Hd• al- 
1er Verbformen ausmacht, sind von 10 Datierungen noch drei 
mit Aor. - Vgl• insbesondere: ScholzT Studien, S. 33, 99 und 
241: nach punktuellen Zeitangaben steht Aor. - kein Perf.

54) 85^13 "•••» sentjabrja v 20 denb, ••• gajdyki paki go voz- 
be3ennomu_8yoemu_ob^ceJu kameniem vo grad aibachu" -~Tüm”
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Wir wollen uns damit begnügen, einen Teil der Belege vorzustel- 
len und diese mit Beispielen zu konfrontieren, wo in entspre- 
chenden Sätzen das Prädikat im Aor. steht.

62/6 "Potom že, 50£0_те8еса±_ѵ_4_§епьА_ѵ_п0сі ... postavisa
tury. Pervie, и celoveka bozija Alekseja, •••; taže dru-
goj dvor v turach postavili« protiv tovo že, ... Vse že
te tury, pjatery, toe_že_ņoci i zemleju nasypali.
Y.5_denb_8entjabrja v bójcie že troi tury i narjad pri-
volokli i postavili. I tak vsjakimi gradoemnymi obrazy
... litovskie ... na ... Pskov grad vooružisasja»"
*Dann, am 4. Sept., nachts, stellten sie die Eroberungs- 
türme auf. Den ersten in der Nähe der Kapelle des seligen 
Alexej (= dort sollte ein Unterstand sein); einen anderen 
Unterstand richteten sie in den Türmen ein - dem ersten 
gegenüber ... Alle diese fünf Türme füllten sie in die- 
ser Nacht mit Sand an. Am 5• Sept. schließlich schlepp- 
ten sie in die zum Angriff bestimmten Türme Geschütze 
und richteten sie aus. Auf diese Weise wappneten sich die 
Litauer mit allen erdenklichen strategischen Mitteln für 
den Kampf gegen Pleskau.*

Das Zitat wird eingeleitet durch eine Datierung, bei der ein 
Aor. steht. Schon im folgenden Satz begegnet das gleiche Verb 
in genau der gleichen Punktion - in Porm des 1-Part.8 "posta- 
vili". Hatten wir kürzlich beobachten können, daß der Pleskauer 
Autor in der Lage ist, die Punktionen der einzelnen verbalen 
Kategorien zu beugen, zu ignorieren, nur um einen bestimmten 
klanglichen Effekt zu erzielen, 80 können wir hier nur konsta-
tieren, daß er an dieser Stelle die Verbform variieren wollte.

55Wir beobachten ja auch, daß der Autor diesen Absatz*׳ wider 
Erwarten durch einen Aor. abschließt, wodurch die 1-Part.ien 
von den Aor.-Pormen gewissermaßen eingerahmt werden.
Die übrigen 1-Part.ien - ״Yiasypali", "privolokli" und "postavili" 
stehen in Verbindung mit Zeitangaben. Es ist nicht zu übersehen, 
daß der Autor mit Hilfe der 1-Part.ien nicht gerade reimende 
Wirkung, aber doch einen klanglichen Effekt erzielen wollte.

־ 500 ־

20.9• schleuderten sie ihrer Gewohnheit gemäß ...* - das 
Ipf. wird durch die iterative Handlung an sich und durch die 
Gewohnheit motiviert. 89/18 nojabrja v 2 denb, velikim
pristupom ... pristupachu" - aktualisierende Beschreibung.

55) Die zitierte Textstelle wird durch eine Überschrift einge- 
leitet; "vooruzisasja" folgt wieder eine Überschrift.
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60/28 "Egda že mnogie satry igstavili, n08ci_že_gris2eyei,
povelesa po nich udariti iz 

bolbšovo narjadu; na utrija že ni edinago satra uvidevee 
i mnogich, skazy val i Jazyki, i v_te_|>orj mnogich panov*6 
dobrych tuto gobili."
1Als sie gegen Anbruch der Nacht, so um die dritte Stun- 
de herum, viele Zelte aufgestellt hatten, wurde befohlen, 
diese mit dem schweren Geschütz zu beschießen. Am näch- 
sten Morgen war kein Zelt mehr zu sehen. Gefangene wuß- 
ten zu berichten, daß während der Beschießung (= "v te 
pory") viele angesehene Herren getötet worden waren.1

Die Verbform "izstavili" signalisiert, daß zum angegebenen 
Zeitpunkt der Bau der Zelte abgeschlossen war. Vorzeitigkeit 
unter Einbeziehung des Abschlusses der bezeichneten Handlung 
wird, auch im Pleskauer Text, im allgemeinen durch Aor. aus- 
gedrückt - auch nach "egda" - vgl.
53/13 "Egda mnogija okrestnyja grady ErosalimskiJa za sja

vzja, togda vysotoju pomyślą i na Erosalim üËÎI£5i§JS»
И

« •  ♦

1Als/nachdem er (=Sanherib) viele Jerusalem benachbarte 
Städte erobert hatte, da zog es ihn in seiner Verblen- 
dung nach Jerusalem selbst, ...'

"pobili" am Zitatende ist eigentlich "povelesa" koordiniert, 
denn eine Abhängigkeit von "skazyvali" ist nur bedingt gege- 
ben, da letzteres lediglich als Einwurf aufzufassen ist. Au- 
ßerdem vertraten wir den Standpunkt, daß Redeteile nach Verben 
des Sagene als wörtliche Rede, als eigenständige Sätze aufzu- 
fassen seien; hier fehlt auch einleitendes "jako/eto", "pobili" 
steht nicht nur wegen der syntaktisch koordinierten Position 
zu "povelesa" für einen Aor., sondern vor allem wegen der Aus- 
sage: die Gefangenen berichten aus der Nachträglichkeitsper- 
spektive - "v te pory" - *damals bei der Beschießung* waren 
viele bekannte Persönlichkeiten umgekommen: eine Feststellung.
"ekazyvali" - Ableitung von "skazati" mit Hilfe des jungen 
Suffixes -yva- deutet hier auf Iterativität *wie die ver- 
echiedensten Gefangenen zu berichten wußten*. Wenige Zeilen

56) An dieser Stelle ist unser Text offenbar verderbt, vgl• 
Variante, S• 141: "mnogich, skazyvali jazyki, tu panov 
dobrych pobili."
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oberhalb unseres Zitates heißt es:
60/24 "Pro se že glagolachu, Jako korolevskomu stanu byti ... 

na moskovskoj doroge."
*In bezug hierauf/ln Verbindung damit wurde berichtet/ 
war zu hören, daß das Lager des Königs an der Moskauer 
Landstraße liegen sollte.'

So ähnlich 57/8 u.a., in dieser Bedeutung finden wir "skazo-
vaše" (statt 3#pULpf.) 50/24, 64/32, aber auch "skazyvachu"
50/19.
Die 1-Part.ien haben also in jedem Palle eine Punktion, die 
in anderem Kontext Ipf. oder Aor. übernehmen. Daß wir diese 
Tempora an dieser Textstelle so massiert durch 1-Part.ien 
ersetzt finden, können wir wiederum nur damit zu erklären ver- 
suchen, daß der Autor einen bestimmten Gleichklang erstrebt, 
der den Abschnitt beherrschen soll. Bemerkenswert bleibt 
hier, daß das 1-Part. Verbformen verschiedenster Punktion 
eint: "izstavili" - Aor./Vorzeitigkeit/perf.; "skazyvali" - 
Ipf./Iterativität/imperf.; "pobili" - Aor./Peststellung/perf.

90/20 "I tako, nojabrja_v_6_denb, na pamjatb ..., navgorodckago 
cjudotvorca, » v8e litovskie roch-
misty z gajduki iz Jam vysli i narjad izo vsech turov 
otvolokli."
*Und so verließen alle litauischen Rottmeister und die 
Heiducken am 6. November, am Tag des Gedächtnisses an 
den Novgoroder Wundertäter ..., ihre Laufgräben und zo- 
gen die Geschütze aus den Angriffstürmen zurück.'

Komposita von "iti" haben im Pleskauer Text den höchsten An-
57teil an den 1-Part.ien - wir fanden 8 Belege. Bei so hoch 

frequentierten Verben ist der Anteil dieser universalen Präte- 
ritalform relativ höher als bei weniger häufig gebrauchten- 
vielleicht deshalb, weil bei hochfrequentierten Verben die 
Diskrepanz zwischen gesprochener und geschriebener Sprache be- 
sonders stark empfunden wurde, so daß sich häufiger die um- 
gangssprachliche Form einschlich. Außerdem ist zu vermuten,

57) Den 8 1-Part.ien der Komposita von "iti" stehen 10 entspre- 
chende Aor.-Formen gegenüber, das 1-Part. macht hier also 
44 v.Hd. der finiten Präteritalformen aus. Das Simplex
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daß "iti" und seine Komposita im Rahmen einer Kriegserzählung 
viele militärische Termini technici abdecken, die der Autor 
mit den zeitgenössischen Präteritalformen versah•
Dies gilt auch für "otvolokli" (ebenso wie für "privolokli" 
in Beleg 62/6 - 8.0., S. 501)• In diesem Kontext handelt es 
sich jeweils um einen Terminus technicus • Nicht zuletzt aus 
diesem Grunde finden wir das Verb in seiner*russ• bzw. ostslav. 
Lautung "-volokli" vor, nicht aber ksl. (-südslav•) "vlacisa". 
Auch hier fügt es also der Autor, daß auf engstem Raum zwei 
1-Part•ien Zusammenkommen.

95/24 "T2g2_ze_me8jacax_genyarja_y_9_denb י Prisel iz litov- 
skogo voinstva ruskoj polonjanik vo Pskov, a prines s 
soboju vélik larec."
,Am 9• Januar kam ein russischer Gefangener aus dem 
polnischen Lager, und dieser brachte eine große Kiste 
von dort mit•'

Dieser Satz leitet über zu jenem bereits erwähnten Brief ei- 
nes Ausländers (= "Gansumeier") an die Pleskauer Voevoden, 
in welchem 1-Part.ien dominieren. Während diese Textstelle 
im Vergleich zu den meisten anderen stark umgangssprachlich 
anmutet (vgl. auch "polonjanik" = russ./ostslav. gegen sonsti- 
ges "plennik", "plenenie", "plen" = ksl./südslav.), bringt 
der folgende Satz zwei (allerdings falsch gebildete) Dat.abs•̂־  
Gleichklang der Verbalformen liegt hier nicht vor, da sich 
der Autor auch der endungslosen Form des 1-Part•8 bedient, wie 
es schon (nach konsonantisch auslautenden Stämmen) Umgangs- 
sprachlicher Konvention entsprach! 7־ "prines11 statt "prinesl". 
Beide Verben, "priti" und "prinesti", gehörten sicher auch 
im 16• Jh• zu den am allerhäufigsten gebrauchten, so daß der 
Autor in einem Abschnitt, der auf einen stilisierend-umgangs- 
sprachlichen Abschnitt (den "Gansumeler"-Brief) hinführt, dem 
Druck der gesprochenen (bzw. gedachten) Sprache nachgebend 
die entsprechende Präteritalform verwendete - das 1-Part.

050711(

־־ 503 ־

"iti" hingegen erscheint im Präteritum nur in Form des 
Ipf. und des Aor.

58) "Sego ... priemsu, sego •• privedsu" für "Im sego -віт".
59) Vgl. K-pel 59/13 (allerdings habitualisiertee) "rekl estb".
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86/22 "Protivu ze tech podkopov skoro i spesne sluchi kopati
ustremisasja, i sentjabrja_v_23_denb, božieju blagodatiju 
s podkopy litovskimi nasi ruskie sluchi soslis.ia. i zio- 
zamyslenoe ich umyślenie christovym posobiem razrusisa,

И
•  •  •

,Sie beeilten sich, den litauischen unterirdischen Gän־
gen Horchgänge entgegenzutreiben. Und durch Gottes Güte
trafen am 23. September unsere Horchgänge auf die litaui-
sehen Stollen, und mit Christi Hilfe wurde dieser üble
Plan vereitelt (= zerstörten sie diesen üblen Anschlag), t
•  ♦ •

Alle drei Verbformen sind koordiniert bzw. stehen in Parataxe, 
"soslisja" und "razrusisa** beziehen eich auf das gegebene Da- 
tum; die Gleichrangigkeit dieser beiden Formen wird durch den 
Autor unterstrichen, indem er jedem eine synonyme adverbiale 
Wendung zuordnet - 1durch Gottes Güte*; *durch Christi Bei- 
stand'. Das 1-Part. steht in diesem Abschnitt vollkommen iso־ 
liert da; abgesehen von dem Einfluß, den die punktuelle Zeit־ 
angabe auf die Verbform gehabt haben mochte, ist auch in Rech־ 
nung zu stellen, daß es sich bei "soslisja" um einen Terminus 
technicus handeln könnte.
Abschließend hierzu eeien einige Textstellen vorgeführt, die 
nach einer Datierung den Aor. zeigen:
Togo ze^mesjaca1_v_7_denbA-y_çetvergA_na_2ervom_ca3u*״ 64/10

dni, nacaša biti iz narjadu po gradu iz troich turov, 
tt

1 1 •

'Am 7. jenes Monats, einem Donnerstag, begannen sie zur 
ersten Tagesstunde, die Stadt aus den drei Angriffstür־ 
men heraus mit Geschützfeuer zu belegen, ...'

86/8 **Togo ze dni, egda bezzakonnych derzostb i do svjatogo
obraza strastoterpea doide, togo dni soversenne litov-
skogo korolja umyślenie ... otkrysasja, ...״*
*An jenem Tage, da durch die Dreistheit dieser Gesetz- 
losen die heilige Ikone des Märtyrers zerstört worden 
war,60 da wurde der Anschlag des Königs endgültig 
entdeckt.'

־ 504 ־

Auch in der"Step.kniga" zeigen konsonantisch auslautende 
Stämme Abfall des -1ъ in der 3.8g. Ausnahmen gehen meist 
auf ältere Textvorlagen zurück ־ Otten. Fin.Verbalformen,
S. 287 ff. Nikiforov, Glagol, S. 163: "певіъ"־ archaiæh.

.egda + Aor." - Vorzeitigkeit, vgl. S. 523 f*״ (60
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98/24 "Potom ze, шезjaca_feyralja_y_4_denb, polbskij getman, 
pan kancler, oto Pskova 30 vseju siloju v litovskuju 
zemlju otyde."
1Schließlich hat dann der polnische Kanzler Pleskau am 
4• Februar verlassen und ist nach Litauen gezogen.'

Wie anfangs erwähnt, halten sich die Belege, die nach Datierun- 
gen Aor. und die nach Datierungen 1-Part. zeigen, ungefähr 
die Waage. Allerdings schlägt bei diesem Vergleich zu Buche, 
daß nach verschiedenen Zeitangaben mehrere 1-Part.ien stehen, 
so daß - an Datierungen gemessen - der Aor. nach Zeitangaben 
doch noch etwas häufiger ist. Im letzten Beispiel finden wir 
sogar eine A or.-Form eines Kompositums von "iti11 - "otyde"
Es läßt sich aber nicht leugnen, daß das 1-Part. - im Rahmen 
der Pleskauer Erzählung - im Begriff ist, nach Datierungen 
an die Stelle des Aor.^ zu treten. Wir können die Frage, 
warum dies in dieser Position geschieht, nicht beantworten.
Wir können nur konstatieren, daß dies ein weiterer Weg gewe- 
sen zu sein scheint, auf dem das 1-Part. als universales 
Präteritaltempus Eingang in die tradierte Literatursprache 
gefunden hat.^

3.2.3 Sonstiges Auftreten des 1-Partizips

In den bisherigen Ausführungen hatten wir verschiedentlich Ge- 
legenheit, auf das Erscheinen des 1-Part.s in Relativsätzen 
hinzuweisen.^* Zwei weitere Textstellen, im Zusammenhang dar- 
geboten, mögen diesen Komplex abrunden:

61) Vgl. auch auf der vorigen Seite Beleg 86/8 "egda ... dolde". 
Vorzeitigkeit.

62) Für 1-Part.ien von imperf. Verben in dieser Position fanden 
wir keinen Beleg; das Ipf., das ein imperf. 1-Part. erset- 
zen würde, ist nach Datierungen naturgemäß sehr selten.

63) Diese Beobachtung müßte an breiterem Material verifiziert 
werden.

64) 51/24 "a jaže pisai esi о grade sem"; 83/12 "o nich že este 
к пат pisaste" (= Ansatz einer 1-Periphrase); 82/20 "eže
ne vzjal"; evt: 84/24 "ne vedajut, к коети to mestu te 
podkopy poveli".
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000Б071 ו

4 7  na Ruskuju zemlju ustremieja, k staromu ... (korolb)" ד/ו
Litovskija zemli ich gradu Polocku, v 17-e leto,
2Í_2üÍ2 vzr1al ego ot litvy gosudarb nasb."
,Der König eilte nach Rußland, (zunächst) zur alten 
litauischen Stadt Polock, im 17. Jahr, nachdem unser 
Herrscher diese Stadt erobert hatte, (wörtlich: 
im 17. Jahr, nach welchem unser Herrscher ...)״

Die wörtliche Übersetzung verdeutlicht, daß sich die Datie- 
rung nicht auf das 1-Part. bezieht, sondern auf den Haupt- 
satz mit Aor.
72/27 "Togda že vse te vysokogordelivyja korolevskija pri- 

bližnye dvorjane, jąze и korolja vyprosalisja napred 
vo Pskov vniti i korolja sresti ..."
1Damals (kamen unter dem Schweineturm ums Leben) alle 
jene stolzen Günstlinge des Königs, die durch andauern- 
des Bitten vom König die Erlaubnis erhalten hatten, zu- 
erst in Pleskau einzudringen und (dort) den König zu 
begrüßen und ... 1

Die suffigierte Ableitung "vyprosatisja" trifft den Sachver- 
halt sehr genau: es hat die Günstlinge, Höflinge aus dem Ge- 
folge des Königs beträchtliche Überredungskraft gekostet, die 
Erlaubnis vom König zu erhalten, am Sturm auf Pleskau teilzu- 
nehmen: auf 1 1/2 Seiten berichtet der Autor darüber (67/33 ־ 
69/6). Die imperfektive Ableitung signalisiert Dauer und Ite- 
rativität gleichzeitig. Der resultativen Erzählweise an die- 
ser Stelle, zumal der Position im Relativsatz mit Vorzeitig- 
keitsbedeutung, würde ein Aor. am ehesten entsprechen: "vypro- 
sasasja", doch scheint der Autor die Bildung eines Aor. von 
diesem eindeutigen Imperfektivum zu scheuen - so verwendet er 
das 1-Part., das möglicherweise eine gewisse Affinität zum 
Relativsatz gewonnen hat und gleichzeitig temporale Differen- 
zierungen verwischt und vermeidet.

Häufig hatten wir die Vermutung geäußert, daß der Gebrauch des 
1-Part.s in manchen Fällen dadurch begründet zu sein schien, 
daß es sich in diesen Fällen um hochfrequentierte Stämme und
- in unserer Kriegserzählung besondere - um Termini technici 
handeln dürfte: "-iti", "-jati", "-staviti", "-vesti", "-nesti 
,Wolociti", "pobiti", "nasypati". Indem wir dies noch einmal 
hervorheben, wollen wir noch ein sehr typisches Beispiel vor- 
stellen:

־ 506 ־
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54/17 "V Ъоіьвот ze polku ugtrojaet pana kanclera, ..., a в 
nim mnogie rochmiety: ... А зат posól za kanclerovym 
polkom. A u korolja pribliznye Ijudi 8 nim posli: pan 
Tiska, ... A u narjadu velel byti voevody ugroveckomu, 
panu Jurbju Zinovbevu, ..."
1An die Spitze des Großen Aufgebot stellte er (= der 
König) den Herrn Kanzler, ihm gab er noch viele
Rottmeister bei: ... Er selbst marschierte (mit seinen 
Abteilungen) hinter dem Kanzler. Mit dem König zogen 
diejenigen, die ihm besondere nahe standen: Herr Tiška, 
... An die Spitze der Artillerie stellte er den unga- 
rischen Voevoden, Herrn Georg Zinovev (?), ...'

"pojti" dürfen wir hier gewiß als den militärischen Terminus^ 
,marschieren, ziehen* deuten. Insofern verwundern uns die 
1-Part.ien nicht. Erstaunlich ist aber "velel" - sonst begeg- 
net dieser Stamm entweder in Form des Ipf. von "veleti" (aus- 
schließlich "veljase", sowohl für Sing. als auch für Plur.) 
oder des Aor. von "poveleti" ("povele", "povelesa") - abgese- 
hen von Part.ien. Vor allem konnten wir - im Zusammenhang mit 
den Untersuchungen an den Ipf.-Formen - beobachten, wie der 
Pleskauer Autor die 3 .8g.ipf. auf -(j)ase benutzt, wenn man 
einen Aor. erwartet. Hier nun umgeht der Autor den Aor. aus- 
nahmsweise einmal mit Hilfe des 1-Part.8. Dazu wird er zwei- 
felsohne durch die beiden anderen in der Nähe befindlichen 
1-Part.ien animiert. Er nutzt die Gelegenheit, mehrere 
gleichklingende Formen auf engstem Raum zu konzentrieren.
Ев steht m.E. außer Frage, daß der Pleskauer Autor nicht um- 
hin konnte, sich bei bestimmten Schilderungen, bei bestimmten 
Inhalten des 1-Part.s zu bedienen. Bestimmte idiomatische Wen- 
dungen und spezielle Termini mußte er wahrscheinlich im Prä- 
teritum durch das 1-Part. ausdrücken, wenn er nicht Gefahr 
laufen wollte, mißverstanden zu werden. Außerdem werden viele 
solcher Wendungen 80 automatisiert gewesen sein, daß der Pies- 
kauer Autor deren Vergangenheit nur mit Hilfe des 1-Part. 8 

auedrücken konnte.

65) Sorokoletov. Istorija voennoj leksiki, S. 145 ־ verweist 
darauf, daß die Wendung ,,itti/poiti polkom" der die obi 
ge sehr nahekommt, bereits seit dem 12.-13. Jh. bekannt 
ist. Den weiteren Belegen ־ ebda., S. 145 ff. - nach, 
wird "polk" fast ausschließlich mit "-iti" gebraucht. Vgl 
die weiteren Termini: "bolbsoj -, storozevoj polk"; "pra- 
vaja -, leva ja ruka11 (= Flügel) 54/7, -/10, -/14, -/19)•
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3.2.4 Exkurs: Das Schreiben des Hans Möller

Nachdem alle Versuche, Pleskau einzunehmen, gescheitert waren,
machte der polnische Kanzler, der ja die meiste Zeit die Bela-
gerung geleitet hatte, einen letzten, verzweifelten Versuch,
Herr der Stadt zu werden - so berichtet es zumindest der Pies-67kauer Autor. Der polnische Kanzler - Jan Zamoyski - hatte 
vor, die militärische Führung des belagerten Pleskau zu ver- 
nichten. Zu diesem Zwecke ließ er eine Art Höllenmaschine bau- 
en• Diese wurde, mit einem Brief versehen, durch einen russi- 
sehen Gefangenen an den Pürsten 1• V. Sujskij geschickt. In 
diesem - uns hier interessierenden - Brief wird dem Pürsten 
Sujskij mitgeteilt, daß der Absender, Hans Möller, vorhabe, 
auf die russische Seite überzuwechseln. In der Kiste befinde 
sich sein Geld• Diese solle Sujskij an sich nehmen, niemanden 
an sie heranlassen und nur ganz allein hineinsehen. Beim öff- 
nen der Truhe wurde ein Mechanismus ausgelöst, der den Inhalt 
derselben - Schießpulver - zur Explosion bringen und mindestens 
Fürst Ivan Sujskij töten sollte.
Der Absender - **Gansumeler" - 'Hans Möller* -, der namentlich

6 ftin den übrigen Quellen nicht erscheint, ° wird als Gefolgsmann 
Georg Fahrenebeks, eines derzeit in den Diensten Stephan Batho- 
rys stehenden deutschen Heerführers hingestellt, mit dem er 
auch schon in moskovitischen Diensten gestanden habe:
95/32 **Bvval esml и vasego gosudarja s nemcinom, 8 Jurbem

Frjanbrekom. I пупе усрдрат1а1^0ѵа1 esml gosudarja vasego 
chleb-solb, i ne chocju na ego gosudarevo lmja stogati, 
a chocju na ego gosudarevo lmja í^echati. A napered esml 
sebja poslal vašim polonjanikom svoju kaznu v tom larcy, 
kotorom on к tebe grineset.n

66) 95/32 "knjazju •.. Sujskomu Gansuaeler celom bbet**.
67) Ober die Vorgeschichte und den Ablauf dieses Attentatever- 

suche ־ s.o.,8• 121; dort sind auch die Quellen genannt.
68) Die mir vorliegenden Quellen - Chronika litovskaja i zmojt- 

skaja, PSRL 32 (1975), S• 125ï R. Heldenstein. De remim Po- 
Ionicarum, S• 249 52 ־ - nennen nur einen (prusak) Ostro- 
meckij, der die technische Seite und die Organisation des 
Attentatsversuche in der Hand hatte.
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In den folgenden Zeilen hat Malysev, der Hrsg• unserer Text- 
ausgabe, kräftig interpoliert, wobei er sich allerdings auf 
die Varianten stützt. J Die Interpolationen macht Malysev, 
wie immer, durch Klammern kenntlich:
96/4 (Der Brief wird an der abgebrochenen Stelle, also hinter 

*,prineset" fortgesetzt).
"I ty(by), gosudarb, knjazb Ivan Petrovic, tot moj larec 
и tovo polonjanika vz.ļal i kazny moej v tom larcy edin 
dosmotrilaja, a inym by_es(m)i_ne_dayal smotreti. A ja 
budu vo Pskove po vremeni totcas."
'Ich habe eurem Herrscher unter Georg Pahrensbek ge- 
dient. Und jetzt habe ich mich an die Großzügigkeit eures 
Herrschers erinnert und will nicht mehr gegen ihn kämp- 
fen, sondern mich unter seine Fahne stellen. Mit diesem 
russischen Gefangenen habe ich nim mein Vermögen/mein 
Geld in jener Truhe abgeschickt, in welcher er es dir 
bringen wird. Nimm du, Herr, Fürst Ivan Petrovic, diese 
meine Truhe von dem Gefangenen und schau dir meine Wert- 
sachen nur ganz allein an, niemand sonst darf sie sehen. 
Ich selbst werde bald in ]Pleskau sein. '

Die zweite Interpolation "a inym by es(m)i ne daval smotreti" 
'andere würde ich nicht (hinein-) sehen lassen' erscheint mir 
unnötig - 'laß keinen anderen (hinein-) sehen' halte ich für 
sinnvoller. - Die erste Interpolation "i ty(b^) ... vzjal i 
••• dosmotrilsja” ist zwar grammatisch korrekt, doch ist zu 
fragen, ob die Varianten, die diese Lesart haben, nicht viel- 
leicht den ursprünglichen Text korrigiert haben - immerhin be- 
ruht die uns vorliegende Textausgabe auf der ältesten Hs. Ist 
nicht anzunehmen, daß der Autor durch die stereotypen 1-Part.ien, 
durch das Fortlassen der Konjunktiv-Partikel (96/4 wi ty(by)... 
vzjal") den sehr einfachen und fehlerhaften Schreibstil des 
Ausländers karikieren möchte? Der Ausländer ist Soldat, kennt 
nur die gesprochene Sprache - und die wohl auch nur gebrochen. 
Diese Sprache wird in diesem in den Pleskauer Text eingefügten 
(sicher fingierten) Brief stilisiert. Das 1-Part. als einziges 
Präteritaltempus beweist dies, aber auch die fehlerhaften Kon- 
Junktiv-Konstruktionen; hinzu kommt zweimaliges umgangssprach- 
lichee "polonjanik" (sieben Mal begegnet der Stamm "pļen-"); 
das zweimalige *,chocju11 hat zwar stark voluntative Bedeutung,

69) Z.B. unsere Variante, S. 164
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dürfte aber als reines Futur gemeint sein ־ dagegen stehen 
sechs Futur-Belege mit "imeti, ітатъ" und "imati + Infinitiv". 
Schließlich ist "kotoryj" hier als Relativ-Pronomen gebraucht, 
in welcher Funktion uns meist 1*ize" begegnet, "kotoryj" (hier 
auch noch "kotorom” statt "kotoroj/*) heißt im Pleskauer Text 
normalerweise 1jemand*. Es wird an dieser Briefstelle bereits 
im heutigen Sinn gebraucht.
Selbst, wenn wir in Rechnung setzen, daß es sich bei diesem
Brief um eine Persiflierung der (Schrift־) Sprache eines feind־
liehen Ausländers handelt, ist ein Vergleich mit dem übrigen
Text von einem gewissen Interesse - er verdeutlicht die KtLnst-
lichkeit der Sprache über weite Teile hinweg, derer sich der

70Pleskauer Autor bedient.

3.2.5 Zusammenfassung: das l־Partizip im Pleskauer Text

1. Wie im 16. Jh. üblich, erscheint die 2.8g. Präteritum bei- 
nahe ausschließlich in Form der l־Periphrase "l־Part. + 
esi". Die übrigen Personen (außer 3.sg./pl.) bilden das 
Präteritum fast ausschließlich mit Hilfe von Ipf. und Aor. 
Erscheinen sie ausnahmsweise in Form des 1-Part.8, dann 
steht bei ihnen in fast allen Fällen die Kopula ("vzjal 
esmi", "vosprijali esmja", die 2.pl. hat nur einmal den 
Ansatz der Periphrase "este к nam pisaste"). Die 3*sg./pl. 
erscheint häufiger in Form des 1-Part.s, bis auf zwei 
Psalm-Verse regelmäßig ohne Kopula.

2. Zwischen l-Periphraee und einfachem 1-Part. besteht keine
71funktionale, sondern lediglich eine formalpersonelle 

Opposition: 1.sg./pl. und 2.sg./pl. = 1-Part. mit Kopula
3 • 8g•/pl • = 11 ohne "

3. Nachklänge der alten perfektischen Bedeutung der 1-Peri- 
phrase lassen sich nur selten (z.B. die genannten Pealm- 
Verse) nachweisen; perfektische Bedeutung, wenn über־

70) Die regelmäßige Verwendung der Periphrase "esmi byval" 
usw. läßt den Schluß zu, daß diese zumindest in der priva־ 
ten Korrespondenz noch weit verbreitet war.

71) Boretzky, Tempusgebrauch, S. 66 verwendet "formalpersonelle
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haupt vorhanden, ist zumeist eine Folge der Semantik dee 
Verbe und des Kontextes (Gott, Christus/Antichrist ale Subj•)•

4. Die umfangreichen Reden, Briefe und die Monologe des Autors 
unterscheiden sich in ihrer Diktion nicht von den übrigen 
Teilen der Erzählung (Ausnahme: der Brief des "Gansumeier"), 
wenigstens, was das Verb.fin. anbelangt: Ipf. und Aor. domi- 
nieren, das 1-Part. (mit und ohne Kopula) spielt eine ganz 
untergeordnete Rolle.

5. Dae 1-Part. erscheint am häufigsten in kurzen Aussagesätzen, 
die Verben des Sagene (dort regelmäßig) und Verben des Hö- 
rens und Erfahrene (dort meistens) folgen und die mit "Jako" 
oder "cto" angeschlossen sind, also:

"skazaea/vozvestisa ..., jako + 1-Part."
"slysav/pride vestb ..., jako + 1-Part. (manchmal Aon)"

In solchen Sätzen mit angefügten Redeteilen scheint der 
Autor gesprochene Rede zu stilisieren.

6. Häufig beobachteten wir das 1-Part. in Sätzen, die eine 
Datierung bzw. eine punktuelle Zeitangabe enthielten. In 
der reichlichen Hälfte solcher Sätze mit detaillierter 
Zeitangabe fanden wir den Aor. vor.

7. Immerhin fünf (sechs) Mal begegneten 1-Part.ien in Relativ- 
sätzen.

8. Idiomatische Wendungen, Termini technici und besonders 
hoch frequentierte Verben erscheinen im Präteritum beson- 
ders häufig in Form des 1-Part.s - an solchen Stellen 
scheint die Diskrepanz zwischen russischer Umgangs- -und 
kirchenelavischer Literatursprache (um die sich der Pies- 
kauer Autor jedenfalls bemüht) zu groß, der Druck der ge- 
sprochenen Sprache zu stark gewesen zu sein, als daß der 
Autor bei solchen Verben und Wendungen hätte immer die 
literarischen Tempora durchsetzen können.

Oppoeitiorf in Bezug auf die Verteilung von Ipf.- und Aor.- 
Formen in Kurbskijs "Istorija": dort wird die 
3.sg. vorwiegend durch Ipf., die
3.pl. " w Aor. ausgedrückt - wenn nicht, wie

in 55 v.Hd. aller finiten Präteritalformen das 1-Part. er- 
scheint.
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9• 1-Part•len treten ln der Hegel massiert auf: Das Bestreben 
des Pleskauer Autors, beinahe überall bestimmten Textabechnit- 
ten aus euphonischen Gründen ein dominierendes Tempus zuzu- 
weisen, konnten wir bereits im Rahmen der Untersuchungen an 
Praes•, Ipf., Aor• und sogar am Konditional beobachten; 
auch das l־Part. macht hiervon keine Ausnahme• Es tritt we- 
niger in reimender Stellung auf, aber die Absicht des Autors, 
mit Hilfe des 1-Part•s ähnlichen oder Gleichklang zu erzie- 
len, ist unübersehbar• Man kann sogar sagen, daß das einzeln 
auftretende 1-Part. eine Ausnahme darstellt.

3.3 Zusammenfassung^ Das l-Partizig

Beide Autoren meiden das 1-Part. Бег K-pler Autor benutzt die 
1-Periphrase in besonders hochsprachlichen Passagen, um von 
Gott oder Christus ausgehende Handlungen auszudrücken; dabei 
verwendet er tradierte Wendungen ("rekl estbH, "iskupil esi", 
"sotvoril esi"). Während also die 1-Periphrase die höchste 
Stilebene anzeigt, tragen die 1-Part.ien ohne Kopula zufälligen 
Charakter, eine bestimmende Gemeinsamkeit ist nicht zu erkennen, 
dazu ist das Belegmaterial (drei Beispiele) nicht ausreichend.
Es handelt sich um perf. Verben ("prosli", "otdochnul", "po- 
stradai"), das 1-Part. ersetzt jeweils einen Aor., wie die 
Analysen zeigten.
Verdanken 1-Part.ien im K-pler Text - sofern ohne Kopula - ihr 
Erscheinen offensichtlich irgendwelchen Zufällen (z.B. Ab- 
Schreibfehler eines Kopisten), so hat das 1-Part. in der Plee- 
kauer Erzählung doch schon einen - zwar bescheidenen, aber 
doch - festen Platz gefunden. Біе Barriere, das 1-Part. (ohne 
Kopula) um jeden Preis zu meiden - noch existent in der "Kazan- 
skaja Istorija", abgefaßt um 1565 ־# hat der Pleskauer Autor 
bereite י überwunden. Oft verwendet er das 1-Part. in stilisie- 
render Absicht, um kurze gesprochene oder als gehört aufzufas- 
sende Sätze wiederzugeben ("vozvestisa/skazasa •••, jako/cto + 
1-Part•" und "slysav/pride vestb •••9 jako/cto + 1-Part• (oder 
AorJ"). Ganz offenkundig ist auch die Tendenz des Eindringens 
von 1-Part.ien in Sätzen mit punktuellen Zeitangaben/Batierungen;
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erkennbar ist diese Tendenz auch beim Relativsatz• Bei be־ 
stimmten,idiomatisch oder technisch gefärbten und bei sehr 
häufig gebrauchten Wendungen gibt der Pleskauer Autor dem 
Druck der Umgangssprache oft nach• Auch verwendet er das 
1-Part. ganz bewußt zur Erzielung klanglicher Effekte (Gleich- 
klang), deshalb treten 1-Part.ien meist in Gruppen auf, was 
wir ja auch in bezug auf andere Tempora konstatiert haben.

Lehnten sich 1-Periphrasen im K-pler Text an biblische und 
liturgische Vorlagen an, so herrscht im Pleskauer Text eine 
formalpersonelle Opposition - die 3*sg./pl. erscheint ohne, 
die l.sg./pl• und die 2.sg./pl. erscheinen mit Kopula•
In der K-pler Erzählung begegnen ־ außer habitualisiertem, 
aspektuell neutralen "rekl estb" - nur 1-Part.ien von solchen 
Verben, die heute perf. sind. Dagegen finden eich in der 
Pleskauer Erzählung auch einige Belege mit klaren Imperfektiv־ 
Bildungen ־ "vyprosalisja", "skazyvali","pisai esi" (letzte- 
re Form sogar in aoristischer Punktion).
Alle Beobachtungen am Pleskauer Text dürfen wir als deutliche 
Zeichen werten, daß das l־Part. im Begriff stand, sich als 
universales Präteritaltempus in der literarischen Sprache 
zu installieren.
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4. Dąs Plusquamperfekt - Vorvergangenheit

Das Plusqpf. kam schon im Aksl. selten vor; häufig wurde statt- 
dessen der Aor. gebraucht.^ Gebildet wurde das Plusqpf. im Aksl. 
durch die Ipf.-Formen von ,*byti" + 1-Part.:

a) "bechb ргівьГь” - ,ich war gekommen*,
b) "beachb ргівьіъ" - 1 ״ יי ״

In den frühen altruss. Denkmälern (z.B. Ostromir-Evg.) finden 
wir diesen Zustand unverändert. Offenbar vom 12. Jh. ab^ tritt 
zu diesen beiden Varianten eine dritte, die übrigens auch im

ASerbokroatischen, Slovenischen und West-Slavischen bekannt ist:
c) ,,ргізеіъ Ьуіъ еѳть" - ,ich war gekommen*.

Vor allem in der 3.sg./pl. tritt dieser Typus immer häufiger 
ohne "eetb/sutb" auf, gelgentlich erscheinen auch die 1.8g./pl. 
und die 2.8g./pl. ohne Kopula.^
Турив с) breitet eich zunächst in der altruss. Geschäftsspra- 
che (Urkunden, Briefe u8w.^) aue, kann sich dann aber auch in 
den literarischen Genree etablieren, bis er im 16. Jh. zur vor-

7herrschenden Vertretung für die Plusqpf.-Periphrase wird.
Schließlich entwickelte eich aus Typus c) noch eine bereits 
erstarrte Form der Plusqpf.-Periphrase:

1 ) Vondrak. Aksl. Grammatik, S. 5 1 8  f. - mit Hinweis auf die 
gleiche Erecheinung im Griech.

2) van Schooneveld. A Semantic Analvsis. S. 12?  -  40 -  vernicht 
JT esen Varianten bestimmte Bedeutungen zuzuweieen; wegen des 
wenigen Belegmateriale, dae er zur Hand hat, sind seine Folge- 
rungen ,nicht absolut zwingend' (= Kiparsky. Russ.hiet.Gram- 
matik, S. 229). Ausführliche Kritik: Budich. Aspekt, S.44-50.

3) V.l. Čeraov! К ѵоргови o strukturē novogo russkogo pljuekvam- 
perfekta (Tipa 1-byl). In: Slavia 30 (1961), S. 432 - 442j

4) Sobolevskij. Lekcii, S. 164. hier: S. 434.
5) Beispiele bei van Schooneveld. a.a.O., S. 136 - 39 aus PVL, 

Chozenie Daniila und 1 . Novgoroder Chronik.
6 ) Beispiele: Sobolevskij. Lekcii, S. 242 f.
7) бегпоу, a.a.O.; Hiklforov. Glagol, S. 163 - 65 - fast alle 

seine Beispiele; auch in Kurbskijs "Istorila" kommt fast nur 
Турив с) vor - Boręteky. Tempusgebrauch, S. 98; in der "Step, 
kniga" jedoch ist dieser Junge Typus unbekannt - Otten.
?in. Verbalformen, S. 333 f. —
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d) "ргіаеіъ Ъу1 0п ־ *ich (mask•) war, du (таек.) warst,
er war gekommen1,

"prisla bylo" - •ich (fern•) war, du (fern.) warst,
sie war gekommen',

"prisli bylo" - 1sie (mask., aber zunehmend auch andere
Genera) waren gekommen'•

о qDieser Typus ist - mit anderer Bedeutungsnuance allerdings -
heute noch anzutreffen•
Das Plusqpf. tritt vorwiegend in der Hypotaxe auf, wo es im Ne- 
bensatz Vorzeitigkeit in Bezug auf die präterital ausgedrückte 
Handlung des Hauptsatzes bezeichnet. Weniger klar ist die Rela- 
tion zwischen der Handlung eines Hauptsatzes, die mit Hilfe des 
Plusqpf. ausgedrückt ist, und Handlungen von Sätzen, deren Prä- 
dikate im Ipf. oder Aor. stehen. In solchen Pallen ist anzuneh- 
men, daß der durch Plusqpf. bezeichnete Vorgang in bezug auf 
das vordergründige Geschehen allgemein sehr weit zurückliegt, 
gelegentlich wird auch durch Plusqpf. etwas nachgetragen, was 
bei streng chronologischer Erzählweise schon früher hätte be- 
richtet werden müssen (s. das folgende Beispiel aus dem K-־pler 
Text, aber auch in der *•Stepennaja kniga"1̂ ): Solche Rückgriffe 
werden im Deutschen gern durch ein eingeschobenes *nämlich* 
verdeutlicht - s.u.

8) In Kurbskijs **Istorija*• sind von 30 Plusqpf .-Belegen 5 so ge- 
bildet, sie haben - im Gegensatz zur heutigen Bedeutung die- 
ser Periphrase - Plusqpf.-Bedeutung: Boretzky, Tempusgebrauch, 
S. 100.

9) "prisel bylo" - heute: •ich war beinahe angekommen1 ( 1!inter- 
brochenes Präteritum') - diese Bedeutung der erstarrten Plus- 
qpf•־Variante greift von der 2• Hälfte des 17• Jh.s an um 
sich, belegt aber auch schon bei Awakum; vgl. Cocron. La 
langue, S. 236 ff.; Kiparsky« Russ.hist•Grammatik II, S. 230; 
Schneider. Sprache PosoSkovs, S. 208 f. Boretzky. Tempuege- 
brauch, S. 98 - "Wenn der Typ -1 bylo immer mehr die Bedeu- 
tung annimmt, die er im modernen Russ• hat, 80 liegt dies ei- 
nereeits am formalen ( Beeeitigung der Kongruenz) und ande- 
rerseits am funktionellen Verfall (Schwinden des Gefühls für 
den Ausdruck der Vorvergangenheit) dee Plqpf•, wodurch die 
nun allein herrschende Form ausschliesslich für die modale 
Bedeutung beansprucht werden konnte•"

10) Otten, Pin.Verbalformen, S. 336 f. - Beispiele.
11) Gans selten erscheint folgende Periphrase:•1-Part. + "bychb", 

"byj usw.' - Otten• a.a.O., S. 334 + 350; L I .  Henaorakvi: 
Znacennja form mynulogo casu v Halicko-vollnskomu litopysu. 
Kyiv 1957• S• 72 f• "pocali bychonn», "byetb ne Ъуѵаіъ".
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In unseren beiden Texten kommt das Plueqpf. 80 gut wie gar 
nicht vor - einen einzigen Beleg finden wir in der K-pler 
Erzählung:
60/8 nI paki ot mnozeetva ognej i streljanija ... dymnoe kure- 

nie zgustivsja, pokryło bjase grad i vojsko vse, jako ne 
videti drug druga, 8 kem 8ja bset, i ot zelejnago duchu 
mnogim umreti."

1 2'Es hatte nämlich (wieder) der Qualm ־ durch die vielen 
Brän3S~ün3~35s~3öhießen ... hervorgerufen - die gesamte 
Stadt und das ganze Heer überzogen, so daß nicht zu er- 
kennen war, mit wem man kâmpîte;"viele starben sogar 
durch den Pulverrauch•1

Der hier beschriebene Zustand ist zeitlich nur vage einzuord- 
nen, da der direkte Bezug, wie er in der Hypotaxe vorliegt, in 
diesem Satz ja fehlt. Breit schildert der Autor hier Eindrücke 
vom Kampfgeschehen, welche die Sinne am stärksten treffen: 
Trompetenschall, das Dröhnen der türkischen Pauken, der Krach 
der Flinten und Geschütze, die Glocken, das Geschrei der Men- 
sehen • ••, die Feuerstöße der Waffen, die wie Blitze hin und 
herzucken - und zuletzt Qualm und Rauch. Falls der Autor diese 
Form bewußt und bedeutungsgemäß gebraucht hat, will er damit 
vielleicht ausdrücken, daß der Rauch, obwohl zuletzt genannt, 
ebenso zum allgemeinen Bild gehört wie etwa die erstgenannten 
akustischen Eindrücke; möglich ist auch - und die Detaillie- 
rungen stützen diese Vermutung (es war nicht erkennen, mit wem 
man kämpfte; viele starben durch den Rauch allein) -, daß der 
Autor mit der Plusqpf.-Periphrase das Entstehen des Rauches 
auf die gesamte KampfSchilderung ausdehnen will, die mit dem 
Datum (14• Tag nach Beginn der Belagerung - 59/28) beginnend, 
verschiedene Kampfplätze und -szenen, aber auch das Gebet dee 
Klerus umfaßt: dies alles muß gleichsam durch eine Wolke von 
Qualm und Rauch gesehen werden. So hätten wir es auch hier 
mit einem Rückgriff zu tun.
Ев ist aber auch nicht auezuschließen, daß der K-pler Autor 
dieee Form wegen ihres archaischen Charaktere gebraucht, ohne 
ihre eigentliche Funktion noch zu kennen. Die übrigen Sinnes-

12) "paki" - 'wiederum, auch' wird oft, wie auch hier, eher
als stark bedeutungsentleerte Satzeingangsformel gebraucht.
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eindrücke, die mit Hilfe von Ipf• und Aor. wiedergegeben wer- 
den, empfing der Autor ja auch vom Beginn der Kampfeshandlun- 
gen.
In der Pleskauer Erzählung kommt gar kein Beleg für Plusqpf.- 
Periphrase vor. Diese Tatsache bestätigt Nikiforovs Peststel- 
lung, daß das Plusqpf• Ende des 16• Jh.8 nicht mehr lebendig 
war.1  ̂Die überaus spärliche Vertretung auch in der K-pler 
Erzählung zeigt darüber hinaus, daß das Plusqpf. bereits Ende 
des 15. Jh.s selbst in der Literatursprache außer Gebrauch 
kam•
Dies erinnert uns an die bekannte Tatsache, daß die slavischen
Sprachen die Consecutio temporum - und hier besonders die
durch Plusqpf. ausgedrückte Vorvergangenheit - nicht so zwin-
gend gebrauchen, wie dies beispielsweise in den romanischen
oder germanischen Sprachen geschieht: Wenn nicht die Notwendig-
keit bestand, Vorgänge, die anderen präterital ausgedrückten
Handlungen zeitlich bereits vorausgegangen und abgeschlossen
sind, gesondert auszudrücken, dann wird man davon ausgehen
dürfen, daß das Gefühl für Vorvergangenheit nicht stark ent-
wickelt ist. Unseren Texten nach muß es bereite Ende des 15•

14Jh.s bereits weitgehend erloschen gewesen sein.
Im folgenden wollen wir skizzieren, wie Vorzeitigkeit in unse- 
ren beiden Texten ausgederückt wird.

4.1 Vorvergangenheit_im_K-gler_Text

Da, wie bereits erwähnt, Vorvergangenheit in der Parataxe nur 
schwer und nur mit Hilfe weitreichender Inhalts- und Kontext- 
Analysen einigermaßen zu fassen ist, wollen wir uns darauf be- 
schränken, auf Vorvergangenheit im Rahmen der Hypotaxe hinzu- 
weisen. Vorzeitigkeit im Nebensatz in Relation zu einer präteri- 
tal ausgedrückten Handlung im Hauptsatz ist leichter zu fassen.

13) Nikiforov. Glagol, S. 165: Plusqpf. "byl otmiraveej gram- 
maticeskoj kategoriej".

14) Ein Großteil der Plusqpf .-Belege der "Step.kniga" wird *1auf 
Grund älterer Vorlagen weitgehend tradiert" - Otten. Pin. 
Verbalformen, S• 341 - 48•
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65/3 "Sija v b ja izrekšim, paki ugotovllachusja na Ьгапь,
^  ^  • • • • • • • •

kajuscejsja о розіапіі к Moametju, zane tem uderzachu 
i t • • • • • • • ! •

ego."
'Nachdem sie (= die Bürger K-pel3) dies alles (- Stoß- 
gebete) ausgerufen hatten, rüsteten sie sich abermals 
zum Kampf und grämten sich wegen ihrer Gesandtschaft 
(= Bitte um Frieden) zu Mehmed, weil sie ihn dadurch 
zum Bleiben bewogen hatten•1

Der Dat.abs. ("izreksim") bezeichnet eine der Haupthandlung 
unmittelbar vorausgehende Tätigkeit• Auf diese ganz normale 
Möglichkeit - Vorzeitigkeit durch Part.praet. und mit dessen 
Hilfe gebildeter Konstruktionen - brauchen wir hier nicht nä- 
her einzugehen. Der Haupthandlung "ugotovljachusja" folgt 
ein Part.praes., das einen die Haupthandlung begleitenden Zu- 
stand beschreibt. Der abschließende Kausalsatz bezieht sich 
auf das Part.praes., das er erläutert, begründet - sie bereu- 
ten ihre Gesandtschaft ал den Sultan• Der Leser weiß aus dem 
bisher Gelesenen, daß Mehmed hatte К-pel verlassen wollen, 
weil er die Belagerung für aussichtslos hielt (so jedenfalls 
unsere Erzählung). Die Bitte der Griechen um Frieden zeigte 
ihm erst die verzweifelte Stimmung in К-pel und veranlaßte ihn, 
die Belagerung und die Bestürmung der Stadt fortzusetzen.
Die Vorvergangenheit ist hier durch Ipf. bezeichnet• Durch 
das Präfix "uderzati" - 'zurückhalten1 wird deutlich auf den 
Ausgangspunkt der Handlung verwiesen - 'sie hatten ihn veran- 
laßt zu bleiben1. Das Ipf. zeigt aber, daß der Autor den Vor- 
gang nicht punktuell sieht, wie unser 'veranlassen' vermuten 
lassen könnte; vielmehr betrachtet er "uderzati" als in die 
erzählte Gegenwart hineinreichend im Sinne von 'zurück-bleiben' 
als Folge von 'zurückhalten. Das Präfix von "uderzati" diffe- 
renziert die zuständliche Grundbedeutung von "derzeti" nur• 
(vgl. auch oben, S. 328).

־ 5ו9 ־
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71/39 "Se ze bjstb izvoleniem božiim na konesnuju pogibelb 
gradu, poneže poloe ono mesto on chranjase velikoju 
siloju i muzestvom, ..."
(Giustiniani war von einer Steinkugel getroffen worden) 
,Dies war einer der Gründe für den Untergang der Stadt, 
denn er (Giustiniani) hatte die Bresche mit großer Kraft 
und Umsicht verteidigt, ...f

Der altruss. Satz gibt die kausalen Verhältnisse nicht ganz 
korrekt wieder, doch ist der Sinn klar: Weil der Genueser so 
vorbildlich und erfolgreich an der Verteidigung K-pels mitge- 
wirkt hatte, war seine Verletzung (Nichteinsatzfähigkeit) für 
die Verteidigung ein solcher Verlust, der mit zum Untergang 
der Stadt geführt hat.1̂
Die "bystb" zeitlich vorausgehende Handlung ist eine durative, 
entsprechend dieser Aktionsart finden wir die Vorvergangen- 
heit durch Igf^ ausgedrückt.

61/24 "..., a protivu Zustuneja navadisa pusku bolbsuju, ...
у  Фa) i jako udarisa po tomu mestu, ņacat stena kolebatisja, 

a v drugie udarisa, i sbisa steny sverchu jako sazenej 
pjatb;

b) v tretij že ne usj>esa, zane пось uspe.״
*Gegen Giustiniani richteten sie die große Kanone, ...

a) und als sie dorthin geschossen hatten, begann die Mauer 
zu schwanken. Und sie schossen zum zweiten Mal - dabei 
wurden etwa fünf Klafter vom Mauerrand weggerissen.

b) Zum dritten Schuß aber kamen sie nicht mehr, weil (be- 
reite) die Nacht hereingebrochen war.1

In a) ist das Abfeuern des Schusses (und impliziert: das Tref- 
fen) Voraussetzung dafür, daß die Mauer zu wanken beginnt.
Im Palle b) ist die Dunkelheit, d.h. die Tatsache, daß die 
Nacht hereingebrochen ist, der Grund für die Vereitelung des 
dritten Schusses. Beide in den Hauptsätzen beschriebenen Hand- 
lungen werden erst möglich, wenn die Handlung der Nebensätze ab- 
geschlossen ist.
Die vorzeitige Handlung erscheint, entsprechend dem Charakter 
der Handlungen, im Aor.

15) Hier ist von der ersten Verletzung G.s die Rede, sicher hat 
aber der Autor den Tod G.s und den endgültigen Untergang 
K-pels an dieser Stelle vor Augen.
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i jako vgydosa paki gražane na stenu i videsa vo ו 64/1
rve mnozestvo túrok, abie zažigachu bocky 8 smoloju i 
guecachu na nich i ..."
'Und nachdem die Griechen die Mauern erklommen und die 
Menge der Türken in den Gräben erblickt hatten, zündeten 
sie gleich Gefäße mit Teer an und schleuderten sie auf 
die Türken herab und ... '

Die sich wiederholenden Handlungen des Hauptsatzes setzt der 
Autor ins aktualisierende Ipf. Diese werden ausgelöst und sind 
damit Folge des durch "jako" eingeleiteten Temporalsatzes.
Zwar ist auch eine Handlungsfolge *erklimmen ־ sehen/erblicken1 
erkennbar, doch sind beide Tätigkeiten syntaktisch gleichge- 
ordnet - ebenso wie die Prädikate des Hauptsatzes nacheinan- 
der ablaufende Handlungen bezeichnen.
Auch in diesem Satz finden wir also die Vorvergangenheit durch 
Aor. ausgedrückt.
Der K-pler Autor unterscheidet also nicht zwischen der präte- 
ritalen Erzählhandlung und Handlungen, die dazu im Verhältnis 
der Vorzeitigkeit stehen. Ipf• und Aor. sind die Erzähltempora 
im K-pler Text ־ sie dienen auch zum Ausdruck der Vorver- 
gangenheit•

4.2 Text

73/3 "I pervye korolevskie dvorjane ot ruskich ... voevod,
pro nich ze glagolachu. jako svjazanny к korolju privesti,
pod Svinoju baeneju ... rov nagolniea."
'Und die Höchsten aus dem Gefolge des Königs, die in be- 
zug auf die russischen ... Voevoden erklärt hatten, 8ie 
würden sie gebunden dem König zuführen, füllten nun den 
Graben unter dem Schweineturm.1

Die aorietiech-reeultative Erzählweise beherrscht diesen Ab- 
schnitt - "napolnisa". Im Relativsatz "pro nich že glagolachu" 
wird Bezug genommen auf die prahlerischen Worte der polnisch- 
litauischen Würdenträger (68/22 - 1.(34/־  ̂Daß der Autor hier 
entgegen dem dominierenden Tempus des Abschnitte - Aor. -

50711

־ 521 ־

16) Z.B. 68/30: "slavnych Sujekich evjazannych pred toboju 
postavim" ־ d.h. die Fürsten V. F. und I. P. Sujskij.
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eine Ipf•-Porm einbringt ("rekosa" hätte er auch verwenden 
können), gibt zu der Deutung Anlaß, daß der Autor dies als 
ständige Redensart der Litauer brandmarken möchte - "glago- 
lachu" als Ausdruck der Iterativität sowie distributiver Hand- 
lung. Jedenfalls bezeichnet diese Ipf•-Porm eine dem Haupt- 
tempus Aor. vorhergegangene Handlung.

80/32 "I zie životov svoich podo Pskovom jako
i panbjam svoim povelevachu izo Pskova stretati, ..."
*Auf ganz schlimme Weise haben sie (die litauischen 
und polnischen Oberen)ihr Leben unter Pleskaus Mauern 
verloren, weil sie nämlich ihren Damen befohlen hatten, 
sie zu begrüßen, wenn sie (als Sieger und beutebeladen) 
aus Pleskau zurückkehrten.י

Die Ipf•-Form "povelevachu" hat exakt die gleiche Funktion 
wie "glagolachu" im vorigen Beleg: sie spielt einerseits an 
auf prahlerische Reden der königlichen Heerführer, anderer- 
seits betont sie gegenüber sonstigem Aor. - ״*povelesa" -, daß 
der Autor in derartigen Wendungen keine vereinzelten Äußerun- 
gen, sondern allgemein verbreitete, dauernd wiederholte über- 
hebliche Worte der Litauer sieht.

Um den Aor• als Substitut für das Plusqpf. zu belegen, genügte
es, die zahlreichen Einwürfe vom Typus 1״jako ze (preze) rekoch"

18- 'wie ich bereits (früher schon) gesagt hatte' heranzuziehen• 
Doch sollen zwei etwas aufschlußreichere Beispiele den Gebrauch 
demonstrieren:
84/28 "..., о sem že blagodarisa boga, jako i tot sovet ich 

uvedasa, . •

'•••, und sie dankten Gott dafür, daß sie diesen litaui- 
sehen Plan erfahren hatten,

Die Voevoden mußten erst von den unterirdischen Gängen Kenntnis
erhalten, bevor sie Gott für diese lachricht, für dieeen Hin-
weis danken konnten. Bei "blagodariti" handelt es eich - im 
weitesten Sinne - um ein Verb dee Sagene. Der kel. Charakter

17) Vgl. 65/15 "Tako ze i svoim panbjam iz zamka Pskova radost- 
no iskorystbju eebja stretati veljaee."

18) 74/27, 75/9, 77/2, -/9•
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von "blagodariti" mochte aber verhindert haben, daß das Prädi- 
kat dee Auesageeatzee in Porm des 1-Part.s erscheint. Zudem 
ist der Charakter des Objektsatzes hier stärker ausgeprägt, da 
dieser durch "0 sem že" vorbereitet wird, wodurch der Charak- 
ter des Redeteils nach "jako" doch stark verlorengeht. - Jeden- 
falls wird das der aoristisch wiedergegebenen Handlung des 
Hauptsatzes vorausgehende Ereignis auch durch Aor. ausgedrückt.

,Stenu ze egda i ot toj storony, ot Velikija reki, zbisa״1 89/16
togda posledi, nojabrja v 2 denb, velikim pristupom ot

v IQVelikie reki po ledu uze gristugachu: ...יי
1Nachdem sie die Stadtmauer vom Großen Pluß aus beschos- 
sen hatten, trugen sie später - am 2. November - einen 
mächtigen Angriff über das Eis des bereits gefrorenen 
Plusses vor: ...1

Die Vorzeitigkeit von "zbisa" wird dadurch unterstrichen, daß 
der im Hauptsatz geschilderte Vorgang expressis verbis "po- 
siedi ... pri8tupachu" als später geschehend bezeichnet ist. 
Auch hier finden wir also die Vorvergangenheit durch Aor. wie- 
dergegeben.

Das 1-Part. in der Bedeutung von Vorvergangenheit war uns in 
anderem Zusammenhang bereits aufgefallen: im Relativsatz be- 
zeichnet es Vorzeitigkeit in bezug auf die Handlung des Haupt- 
satzee, das gleiche gilt für das 1-Part. in Aussagesätzen nach 
Verben des Sagens/Mitteilene und Hörens/Erfahrene.
Diese unsere Beobachtung kann ich aber nicht als Anzeichen für
eine Ablösung des Plusqpf.s durch 'Perfektformen' bewerten,

20wie dies Otten tut. Vir haben es nämlich in den genannten 
Satztypen nicht generell mit 1-Part. in Punktion der Vorver- 
gangenheit zu tun, sondern lediglich mit 1-Part. in der Punk- 
tion von Vorzeitigkeit. Wir wollen dies an Je einen Beispiel

19) Vgl# oben 8. 500, Anm. 45t Dies ist der zweite 8atz mit Ipf. 
nach einer Datierung in extenso . Die Ipf.-Porm "pristupa- 
ohu" entspricht der folgenden aktualisierenden Be в о hreibung •

*

20) Otten. Pin.Verbalformen, S. 349 - 52. Br bezieht *ich dabei 
auf Tlklforo▼. Qlçgol, S. 165! "PlJuekramperfekt ko ▼toroj 
polovinelVI ▼. иге byl otmiraveej grammaticeekoj katego- 
riej, poétomi eco mogli upotrebljat' ▼ ойіпакотув 8 perf.к- 
tom enaoenil." (Hervorhebg. - Hikiforov) - allerdings eiebt
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72/27 ”Togda že ѵве te vysokogordelivyja korolevskija pri-
bliznye dvorjane, jaže u korolja ѵургозаіізja napred vo 
Pskov vniti i ..., jako druguju basnju, podo Pskova so- 
gradisa.״
1Damals bildeten all jene ... Höflinge, die sich vom Kö- 
nig ausgebeten hatten, zuerst in Pleskau eindringen zu 
dürfen und ..., gleichsam einen neuen Turm vor der 
Stadt.'21

Dieses 1-Part. eines durch Suffigierung entstandenen Imperfek־
tivums hat hier genau die gleiche Funktion wie die oben vorge-
stellten Ipf.-Formen mit Vorvergangenheits-Bedeutung (3.0.
S. 521 f., Belege 73/3 + 80/32); die Ipf.-Form "glagolachu"
(73/3) und das 1-Part. "vyprosalisja", gebildet von einem
durch suffigierte Ableitung entstandenen Imperfektivum (vgl.
"povelevachu"- 80/32)! signalisieren Iterativität: eine von
den vielen Günstlingen des Königs oftmals vorgetragene Bitte
(= Betteln), von welcher der Autor vorher (S. 68/3 6 ־) be-
richtet hatte und auf die sich der Autor nun bezieht• Wie
die genannten Ipf.-Formen vertritt das 1-Part. hier das Plus-

22qpf. im Relativsatz - Vorvergangenheit.
Einfache Vorzeitigkeit in Hinblick auf eine präsentisch ausge-

23drückte Haupthandlung finden wir im folgenden Beleg:
51/24 "A jaze pisai esi о grade tom, Javé toliko ze i vo vsech

* 24nasich stranach .•."
*Und was du über diese Stadt geschrieben hast, ist in 
unseren Landen weithin bekannt ...'

Die normale Vertretung des Relativsatzes im Pleskauer Text 
zeigt aber bei Vorvergangenheit Ipf. oder Aor.

in Erinnerung rufen:

Nikiforov das 1-Part. keineswegs als Ablösung des Plusqpf.s 
schlechthin - Nikiforov. a.a.O., §. 147: "Kak imperfekt, 
tak^i aoriet i perfekt mogli polucat1 pljuskvamperfektnoe 
značenie (...) potomu, cto ко vtoroj poiovine XVI v. pljus- 
kvamperfekt literaturnym (i tem bolee razgovornym) jazykom 
byl uže utracen." Vgl. weiter ebda., S. 149 und 155.

21) D.h. die Leichname bildeten mit den Trümmern einen Turm.
22) Vgl. 41/17, 82/20. 23) Vgl. 84/24, 83/12.
.javé" - ,kund, offenbar, klar1: Sadnik-Aitzetmüller״ (24

HWB, S. 6; Slovnik jazyka ataroBlov&nakeho. S. 11 ï Srezn. 
III 1637.
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-  525  -

86/20 1,(voevody) ... svjatago velikomucenika Dimitri ja,
Jatę ego radi svjatago obraza i sie bog nevedinie otkry, 
blagodarenie vozdaJachu.n
,(die Voevoden) ... dankten dem heiligen Märtyrer Dimi- 
trij, weil die Zerstörung seiner Ikone (durch die Litau- 
er) der Anlaß war dafür! daß Gott den Fleskauem das 
bisher Unbekannte (= die geplanten Zielpunkte der unter- 
irdischen Gräben) offenbart hatte.1 
wörtlich:
1 ... dankten Dimitrij, um der Zerstörung dessen Ikone 
willen Gott das bislang Unbekannte offenbart hatte.'

Für die Aussage nach Verben des Sagens/Mitteilens und Hörens/ 
Erfahrene mag der folgende Satz als Beispiel dienen, der eine 
in bezug auf das Hauptverb (hier: *,slysav") vorzeitige Hand- 
lung durch 1-Part., eine gleichzeitige Handlung durch Praes. 
auedrückt:
58/14 **Раку ze eljeay vo Pskove, jako uže когоіь pod Ostrov 

... prisol, ..., i po Ostrovu gorodu iz narjadu uže 
bbet.**
*Und dann war wieder in Pleskau zu hören, daß der König 
bereite gegen Ostrov gezogen wäre, . und die Stadt 
... beschieße.'

Das 1-Part. drückt aber auch innerhalb dieses Satztype Vorzei- 
tigkeit nach einem Hauptverb im Praes. aue:
92/19 "Ot sego ze Jaye tvoego bezumija oblicenie, jako pri

sebe i pri svoem stojaniii vsjakimi svoimi raźnymi za-
myslenii velikago grada Pskova ne vzjal e8it nyne že po
evoem unicizennom i velikoeramotnom otseetvii oto Pskova
grada cholopu evoeau vzjati velisi velikij grad Pskov."
,Dies offenbart deine ganze Torheit/Dummheit:
Seihet durch deine persönlich Leitung der Belagerung und 
all deine Machenschaften hast du Pleskau nicht eingenom- 
men - und jetzt, nach deinem schmählichen Abzug»befiehlst 
du deinem Knecht, Pleekau zu erobern.'

Unsere Beobachtungen am 1-Part. haben uns zu dem Ergebnis ge- 
führt, daß es zwar in bestimmten Hebensätzen (Relativ-, Ausea- 
ge-) Vorvergangenheit ausdrücken kann - dies jedoch nur, weil 
das 1-Part. (wie auch, und zwar noch öfter, andere Präterital- 
Tempora) dann in einer Vorzeitigkeitebeziehung zu einer präte- 
rital wiedergegebenen Handlung dee Hauptsatzes eteht. let
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letztere aber präeentisch ausgedrückt, dann hat das 1-Part. 
lediglich die Bedeutung eines einfachen Präteritum.
Eine Tendenz, daß das 1-Part. das Plusqpf. generell ablösen
würde, konnten wir weder im Pleskauer noch im K-pler Text be- 

25obachten•

In den späteren Ausführungen über die Kurzform des Part.praet. 
(us-Part.) werden wir darlegen, daß dieses Partizip im Pleskau- 
er Text praktisch alle Punktionen eines Verbs im Präteritum 
übernehmen kann. Daher ist es nicht verwunderlich, das Part, 
praet. in der Bedeutung eines Verb.fin• vorzufinden, das in 
bezug auf die präterital ausgedrückte Handlung des Hauptsatzes 
im Verhältnis der Vorzeitigkeit steht - also Vorvergangenheit 
bezeichnet.
67/25 "... korolb Stepan, yidev svoich rochmistov ... i gajdu- 

kov, jako vzlessa na stene i v basnjach ich i znameny uže 
stojascich, i vo grad po narjadu bezscislene streljajusce, 
•••, neskazannye radosti iagolnisja ..."
,Als der König Stephan sah, daß seine Rottmeister ••. und
Heiducken die Mauer erklommen hatten und daß in/auf den 
Basteien bereits deren Banner standen und daß jene die 
Geschütze in der Stadt heftig beschossen, •••, da wurde 
er von großer Preude erfüllt ...'

Nach Verben des Sagens/Mitteilens und Hörens/Erfahrens fanden 
wir Handlungen, die z.Z• der Rede oder der Nachricht bereits 
vollzogen waren, sehr oft durch 1-Part. wiedergegeben - nach 
Verben des Sehens/Erkennens geschieht dies nie, auch wenn die 
jeweilige Mitteilung über das Gesehene/Erkannte durch "jako" 
angeschlossen ist• Meist wird das Gesehene, wie hier, durch 
Part.praes• ausgedrückt, wenn es sich gewissermaßen vor den 
Augen abspielt (Gleichzeitigkeit), und durch Part.praet. wie- 
dergegeben, wenn das Erkannte bereits geschehen ist bzw. zuvor 
Gesehenes nachgetragen wird (Vorzeitigkeit)• Hat der Objekt-

25) Dies wäre auch aus dem Grunde verwunderlich, weil ja das 
Plusqpf. als Tempus und wohl auch das Gefühl für Vorver- 
gangenheit längst verloren waren.

26) Variante, S. 1459 hat folgende Lesart: "... i v basnech i z 
znamenami uže stojascich, i vo grad po narodu ... streljajuscd1

” b.w.
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eatz ein Verb,fin. zum Prädikat, dann signalisiert das Ipf.
im allgemeinen Gleichzeitigkeit, beim Aor, ist wegen nicht айв-

27reichenden Materiale keine eindeutige Aussage zu treffen.
Im obigen Beispielsatz steht "vzlessa" im Verhältnis der Vor- 
zeitigkeit zu "videv" - 1als er sah, daß sie erklommen hatten1, 
"videv" steht in quasi adverbialer Punktion zu "ispolnieja" - 
'Als er gesehen hatte, daß ..., da wurde er erfüllt'.

n a97/13 "... slavimyj bog i bogorodica sobljude i nevredi ...
knjazja Ivana Petrovica Šujskago s tovarysci, no i togo
nicim ne yredi, jaze larec toj otpiravyj."
'... der gepriesen Gott und die Gottesmutter beschützten 
den ... Pürsten I. P. Sujskij und die anderen Voevoden, 
aber auch denjenigen, der den Kasten geöffnet hatte.'

Ев handelt sich hierbei um den resultierenden Schlußsatz zum 
Bericht über den Attentateversuch auf den verantwortlichen 
Voevoden, Fürst Sujskij - daß das öffnen der Truhe ohne Unfall 
vor eich gegangen war, war bereits der aktualisierenden Be- 
Schreibung der entsprechenden Szene zu entnehmen - insofern 
ist die Interpretation von "otpiravyj" als Vorvergangenheit ge- 
rechtfertigt.
Abschließend wollen wir noch einen kurzen Abschnitt zitieren, 
der - außer 1-Part. - die verschiedenen Möglichkeiten, Vorver- 
gangenheit auszudrücken, bietet:

- *... und daß sie (= die Rottmeieter etc.) sich bereits 
mit ihren Bannern in den Basteien befanden und in die Stadt, 
in die Volksmenge, schossen' - diese Lesart scheint mir bee- 
вег, da der "jako"-Satz hier ein durchgehendes Subjekt ('eieO 
enthält; auch "po narodu" ist besser als "po narjadu", denn 
die Geschütze befanden sich gewiß auf der Mauer und in den 
Türmen, nicht aber in der Stadt.

27) z.B. 97/36 "vidjachu, jako litovskomu vojsku ostavaluecegja. 
ot nich ze edin konnyj к gorodu uetreaieja, ..." - Teie ■a- 
hen, wie das lit. Heer zurUckblieb (unvollständiger Dat.abeJ 
und ein Reiter auf die Stadt zukam, ...' - beide Handlungen 
im "jako"-Satz spielen sich vor aller Augen аЪѵ вind also 
gleichzeitig mit "vidjachu". - 90/17 "Videv ... когоіь, jako 
nikoimi obrazy ... ne vozmogoea grādā vzjati, ..."- 'Der 
König sah, daß er Pleskau nicht nehmen konnte/nicht hatte 
nehmen können/nicht würde nehmen können'?

28) Gott und Gottesmutter sind hier wohl als Einheit gesehen - 
daher Singular statt "sobljudoea" und "vrediea".
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74/35 "•••; tretij že в nimi Martirej igumen, ־ znaem že be
vo Рзкоѵе ѵветі і toj. Sii že predpomjanutye õernorizcy,

a) plotckim rozeniem deti bojarskie, i egda bejachu v mire, 
tako že іакивпіі voini.

fø V føb) Sego radi egda pribezavee к prolomnomu meetu, ideze 
krovoprolitnoe torzestvo oboich stran eoyereaaeøja, 
velikimi glaey ... voevodam i vsemu chrestbjanskomu

v  v  O Û  фc) voinstvu, jako ze preze rekoch, ... rekosa: 1...*יי
*...; der dritte im Bunde war der Abt Martirej ־ auch er 
war allen Pleskauern wohlbekannt. Diese erwähnten Mönche, 
ihrer Geburt nach niedere Bojaren,30 waren erfahrene

a) Krieger gewesen, als sie noch nicht inTRIoster lebten.
b) Deshalb гІеГёп"8іе, nachdem sie die Bresche erreicht 

hatten, wo das Blutvergießen solche Triumphe~rëïirîe, 
3en“V5evoden und dem ganzen christlichen Heer, wie ich

c) schon früher_gesagt_hatte, mit lauter Stimme (folgendes) 
zu: ..7T

Das Erzähltempus in Beispiel a) ist durch 1״be" (znaem ze be" ) 
angeschlagen. Der folgende Satz beinhaltet einen Rückverweis ־ 
1damals, als sie noch nicht die Kutte trugen, waren віе näm- 
lieh erfahrene Krieger gewesen•' Der zeitliche Rückgriff, hier 
in Parataxe, erfolgt mit Hilfe des Ipf•
Im Beispiel b) wird durch "soversaeesJa" die Szene zeitlich 
markiert, var deren Hintergrund sich das Hauptverb - "rekoea" - 
abhebt, "egda pribežavse" bezeichnet eine Handlung, die Vor- 
aussetzung für die aoristisch ausgedrückte Haupthandlung ist: 
Vorvergangenheit also wiedergegeben durch Part•praet.
Beispiel c) stellt einen syntaktisch unabhängigen Einschub 
dar, der - wie wir schon oft sehen konnten - auf eine frühere 
Äußerung, hier eine solche des Autors selbst, Bezug nimmt. 
Vorvergangenheit bezeichnet hier der Aor.

29) "j&ko že*preže rekoch, jako ot lica svjatych Ikon ■iloeti 
rekoea: 1 •..'" - 'wie ich bereite früher gesagt habe, gleich- 
8am vom Angesicht der Gnade der hlg• Ikonen sprachen eie: 
••.'. "Jako ze preee rekoch" erinnert daran, daß die fol- 
gende Wendung schon kurz zuvor gebraucht wurde: 74/2&
"jako ot lica mllosti svjatych Ikon". In der auszugeweisen 
Übersetzung unserer Erzählung bei S.A. Zenkoveky (Hrsg.), 
Aus dem alten Russland, S. 368 und 369, heißt es *gleich- 
ват durch die Gnade vom Angesicht der heiligen Ikonen*.

30) "deti bojarskie" gehörten zur "mladsaja družina", die
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Beide Texte bieten keinen Anhaltspunkt, daß die Vorvergangen- 
heit durch ein bestimmtes Tempus bzw. eine bestimmte Verbal- 
form bevorzugt ausgedrückt worden wäre; auch Tendenzen in 
dieser Richtung lassen sich nicht erkennen. Handlungen, die 
in bezug auf präteritale Erzähltempora im Verhältnis der 
Vorzeitigkeit stehen, werden nicht besonders markiert, son- 
dern erhalten die im jeweiligen Text zum Ausdruck des Präte- 
ri tume üblichen Verbalformen: K-pel - Ipf. und Aor.; Pleskau- 
Ipf., Aor., 1-Part. und Part.praet.
Das Empfinden für Vorvergangenheit scheint erloschen zu sein. 
Dies ist sicher der Grund dafür, daß wir in unseren Texten, 
die sich beide nicht auf (slavisch geschriebene) Vorlagen 
stützen, so gut wie keine Plusqpf.-Belege vorfinden.

4 • 3

"bojare" aber zur "stareaja družina", der sozial übergeord- 
neten Schichtung. Waren bis hin zum 14• Jh. soziale Stellung 
und militärische Punktion noch weitestgehend identisch, so 
bezeichnen diese Titel bzw. Etikettierungen im 16. Jh. nur 
noch die soziale Stellung; im Militärischen aber sind 80 
viele funktionale Differenzierungen eingetreten, daß wir 
den persönlichen Titeln die militärische Punktion beigege- 
ben finden - z.B. "goeudarev voevoda. knjazb 1• P. Sujskij", 
"goeudarevy bojare i voevody". Vgl. Sorokoletov. Istorija 
voennoj lekeiki, S. 70 f. und S. 141 f.
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5• Zusammenfassung:
Die finiten Präteritalformen in unseren Texten

Sowohl in der Erzählung über die Erstürmung K-pels durch die 
Türken als auch in der Erzählung über die Belagerung Pleskaus 
durch Stephan Báthory bilden Aor. und Ipf. die dominierenden 
Tempora. Diese sind weitestgehend aspektualisiert entsprechend 
der Korrelation: Aor. = perf. Aspekt; Ipf. = imperf. Aspekt.
Wir haben uns gehütet, den Aspektbegriff über Gebühr zu stra- 
pazieren. Wenn wir aber beobachten, daß durative, iterative, 
kursive usw. Simplicia sowie dehnstufige und/oder suffigierte 
Ableitungen beinahe ausschließlich das Ipf., momentane Simpli- 
cia aber und präfigierte Stämme fast ausschließlich den Aor. 
bilden, dann dürfen wir ohne Vorbehalt von der Aspektualisie- 
rung der Tempora sprechen. Besonders die Beschränkung des Aor. 
auf Verben, die wir heute als perf. kennen, unterstreicht das, 
denn den Aor. bildeten Verben aller Aktionsarten - Momentan- 
verben den punktuellen (ursprünglichen) Aor., Nicht-Momentan- 
verben den komplexiven (jüngeren) Aor. 1

Das Ipf. erschien im K-gler Text formal nicht gestört; falsche 
Bildungen fielen nicht ins Gewicht und ließen allenfalls an- 
satzweise eine Tendenz erkennen, die die Pleskauer Erzählung 
charakterisiert. Ipf.-Belege von heute perf. Verben waren zwar 
selten, aber doch vergleichsweise häufiger als im Pleskauer 
Text. Vor allem erwies sich das Belegmaterial für (heute) perf. 
Ipf.-Formen in der K-pler Erzählung als insgesamt vielseitiger 
und bunter als das des Pleskauer Textes.
Im Pleskauer Text erschien das Ipf. formal erheblich gestört.
Es zeigte sich, daß in dieser Erzählung die 3.8g.ipf. auf 
-(j)ase im Begriff steht* sich zur Universalendung des Ipf. zu 
entwickeln; vor allem ersetzt sie die 3.pl. auf -(j)achu: die 
Endung -(j)ase in Funktion der 3.pl.ipf. kommt viel häufiger 
vor als korrektes -(j)achu. - Darüber hinaus ersetzt -(j)aee 
gelegentlich auch die 3.pl.aor. von Verben der 4. Leskien1sehen

1) Das Ipf. von Verben, die heute als perf. gelten, ist auch 
im Aksl. recht selten.
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Klasse. Ев handelt sich dabei um bestimmte Durativa, von de- 
nen der Pleskauer Autor nie den Aor. bildet; z.B. lesen wir 
in Passagen resultativ-referierender Erzählweise, in denen 
der Aor. das angemessene Tempus ist, in Abschnitten sogar, in 
denen Aor.-Formen die Sätze reimend abschließen, statt zu er- 
wartendem "tvoriša" 3.8g.ipf. "tvorjase", statt "velesa"
3.eg.ipf. "veljase" usw. - Belege für Ipf. von perf. Verben 
sind im Pleskauer Text selten und haben keinen großen Aussa- 
gewert.
Zwar bietet die K-pler Erzählung in dieser Hinsicht quantita- 
tiv auch nicht sehr viel, doch sind die Beispiele dort viel- 
eeitiger und lebendiger. Die Folgerung daraus, der K-pler 
Text spiegele bezüglich des Ipf.-Gebrauchs viel stärker als 
die Pleskauer Erzählung einen Zustand, da aktionsartorientier- 
tes Empfinden gelegentlich noch das aspektgebundene Gefühl 
überlagerte, können wir wegen des quantitativ so schwachen 
Materials nur 818 Frage bzw. Andeutung formulieren.
In beiden Texten konnten wir beobachten, daß das Ipf. perf. 
Verben nicht - wie so oft behauptet - Iterativität schlecht- 
hin bedeutet. Ipf.-Formen von Momentanverben haben diesen 
Sinn zweifellos. Auch ist natürlich Iterativität in jedem 
Fall gegeben, wenn dae Ipf. eines heute perf. Verbs z.B. in 
Konditionalsätzen erscheint, die eine Gewohnheit auedrücken 
(,Jedes Mal,wenn ..., dann ...' - "asce ..., (to) "egda
..., (to) ..." u.a.). Wiederholte Handlung kann auch ohne syn- 
taktische Signale aus dem Kontext hervorgehen - in den genann- 
ten Satztypen und in bestimmten Kontexten drückt jede VerbformpWiederholung айв, auch das Ipf. perf. Verben. - Ipf.-Formen 
von präfigierten Stämmen aber, die keine momentane Bedeutung 
haben, zeigten im Kontext, der die Verbform nicht von vorn- 
herein auf Iterativität festlegt, ihre sonstige Bedeutung.
Das perf. Ipf. unterschied sich vom gewohnten imperf. Ipf. ge- 
legentlich durch modale Schattierungen (konative, voluntative), 
vor allem, so scheint e8 mir, durch seinen expressiven Charakter.

2) Vielleicht begegnen präfigierte Ipf.-Formen in solchem Kon- 
text besondere häufig, das wäre einmal zu untersuchen.
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Der Aor. wird in beiden Texten meist richtig gebildet - er i8t 
ja auch das Haupterzähltempus. Manchmal treten Verwechslungen 
zwischen der 1 .pl. und der 3 .pl• - zugunsten der letzteren - 
auf, und im K-pler Text erscheinen die wenigen Belege für 1.sg. 
meist in Form der 1.pl.; also statt -ach, -ich usw. lesen wir 
-achom, - ichom usw.
Aor.-Formen von durativen Simplicia und von suffigierten und/ 
oder dehnstufigen Ableitungen kommen in beiden Texten selten 
vor, wenn man von formelhaftem Gebrauch bestimmter Wendungen 
absieht: "rekoch", "rece", "rekochom", ״rekosa"; "glagola" 
oder auch 11pisach". Das seltene Auftreten (heute) imperf. Aor.- 
Formen erlaubt kaum eine allgemeine Beurteilung - dazu sind 
sie zu uneinheitlich. Selbst von Simplicia determinierter Ver- 
ben der Bewegung gibt es kaum Aor.-Belege.
Eine Form "izymasa" im K-pler Text führt anschaulich den lang- 
wierigen Prozeß vor Augen, wie die Menschen den Adler aus den 
Windungen der Sohlange befreiten (koordiniert mit punktuellem 
"ubisa"). Entsprechend typische Imperfektive aus der Pleskauer 
Erzählung ("pomogaste" und "pokazovach"̂־) sind falsch gebraucht 
bzw. unverständlich: Signale für den Verfall des temporalen Ver- 
balsystems.
Aor.-Belege von präfigierten nichtdeterminierten Verben der 
Bewegung (K-pel: "provodisa", Pleskau: "schodisasja", "sbezza- 
sasja") lassen etwas anderes erkennen: Bis ins 16. Jh. hinein 
wird diese Gruppe von Verben offenbar noch nicht von vornherein 
oder noch nicht in jedem Fall als imperf. Entsprechung des je- 
weiligen Determinativums empfunden; einen gewissen semantischen4Freiraum hatte sich diese Gruppe offenkundig noch bewahrt.
Simplicia von iti-Verben stehen oft im Aor. Deren perf. Bedeu- 
tung steht außer Frage - "streliti", "udariti", "pustiti" u.a., 
zumal die imperf. Entsprechung auch erscheint, "streljati" usw.

־ 532 -

3) "pokazovach" wurde auf Grund des Kontextes als Aor. klassifi- 
ziert: in einer Reihe reimender Kola, die alle eindeutig mit 
der 1.sg.aor. enden, steht diese Form.

4) Mit bestimmter Spezialbedeutung sind Nichtdeterminierte 
heute manchmal auch perf. - vgl. "provodit'" - ,begleiten״, 
dazu: "provozat״"; "schodit1" (perf.) - 1Notdurft verrichten״.
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Diese iti-Verben beschreiben eine einmalige9 gane gesielte
5Handlung•

Zwischen der Abfassung der K-pler und der Pleskauer Erzählung 
liegt ungefähr ein Jahrhundert. Diese Zeitdifferenz verdeut- 
licht eine Erscheinung, die als der wichtigste Unterschied im 
Aor.-Gebrauch beider Texte anzueehen ist: in der K-pler Erzäh- 
lung stoßen wir auf knapp 15 Aor.-Belege von "videti", "slyea-

V 6ti" und "veleti" . Diese Verben wurden bis ins 15• Jh• hinein 
meist in Porm des Aor. (als Präteritum) verwendet. Die Vor- 
Stellung war offenbar die, daß das Gesehene, Gehörte, der Be- 
fehl als Ganzheit empfunden wurde. Beim Befehl liegt diese Vor- 
Stellung nahe, für die anderen Verben demonstriert folgender 
Satztypus diesen Gebrauch: ,als sie dies gehören/gesehen hat- 
ten, taten sie jenes*. Eine bestimmte Nachricht, ein ganz be- 
etimmter Anblick löst eine Reaktion aus. In der K-pler Erzäh- 
lung erscheint nur der Aor• als Vergangenheitstempus der ge- 
nannten Verben - im Pleskauer Text kommen sie im Präteritum nur7in Porm des Ipf. vor - der Pleskauer Autor empfindet sie be- 
reits so stark als imperf., daß er nicht in der Lage ist, von

Qihnen den Aor. zu bilden. In diesen Zusammenhang gehört auch 
die gelegentliche Substitution der 3.pl.aor. durch die 3.8g.ipf., 
von der wir sprachen - "veljaee" für "velesa" u8w.
Daa alte Perfekt existiert in unseren Texten fast nur noch der 
Porm nach. In der K-jjler Erzählung wird e8 für Handlungen ver- 
wendet, die von Gott oder Christus ausgehen ("iskupil e8i**, 
"sotvoril esi**,**rekl estb"). Wie die Belege zeigen, handelt es 
eich ausschließlich um tradierte Wendungen, die vermutlich bei- 
nahe automatisch gebraucht wurden und ihrer emotionalisieren- 
den Wirkung wegen im entsprechenden sakralen Kontext^ etabliert

5) In der Bedeutung ,gezielt Geechütz(e) abfeuern'verwendet der 
Pleskauer Autor meist **biti״* mit Aor. als Präteritum.

6) "vele" - nur einmal, sonst: "povele/sa".
7) Ausnahme: ein Mal heißt es "elyeaea".
8) Meist umgeht der Pleskauer Autor entsprechende Aor.-Formen 

aber nicht duçch Verwendung des Ipfsondern durch Part• 
praet. - "slysav", "videv".

9) Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den 8trelt um neuere 
Bibelübersetzungen, etwa Versuche im protestantischen Be- 
reich, die Luther-Bibel zu ersetzen-

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



waren. Diese Periphrasen besitzen durchaus perfektische Qua- 
lität,1̂  nicht so sehr im Sinne eines aus einer Ursachehand- 
lung erwachsenen Zustandes als vielmehr im Sinne einer Kenn- 
Zeichnung desjenigen, der eine durch Perf. ausgedrückte Hand- 
lung begangen hat: Dieses getan zu haben, ist merkmalhaft für 
ihn, z.B. Gott hat die Erde geschaffen = er ist der Schöpfer; 
Christus hat uns errettet = er ist der Retter; Stephan Báthory 
hat geprahlt, er werde das christliche Reich (Pleskau, Rußland) 
zerstören (93/4 ,,Ty že pochvalilsja esi ..•**) = er ist ein 
Gotteslästerer, Antichrist.••11 - Übrigens finden wir neben 
"rekl estb" auch das Part.praet. "rek", neben den genannten 
1-Periphrasen auch ,,(ty) кгоѵь svoju za ny prolija*1: Gott und 
Christus als Subjekte von Handlungen haben nicht zwangsläufig 
die Perfekt-Periphrase zur Folge. - Drei 1-Part.ien ohne Ко- 
pula ( "prosli", '1otdochnul" ״ "postradał1* ) stehen für Aor.-For- 
men, die als zufällige Erscheinungen zu bewerten sind - sicher 
sind sie dem Autor versehentlich in die Feder geflossen oder 
verdanken einem Kopisten ihre Existenz. - Diese sechs Belege 
machen 0f7 v.Hd. aller finiten Präteritalformen im K-pler 
Text aus.
Wenn wir die Pleskauer Erzählung im literarischen Kontext des 
ausklingenden 16. Jh.s sehen, dann ist sie durchaus als 
sprachlich sehr konservativ zu kennzeichnen. Viele Werke auch 
der Makarij-Tradition (z.B. Nikon- und L'vov-Kodex) epiegeln 
die gesprochene Sprache - hier: verwenden das 1-Part. als uni- 
versale Präteritalform - in viel stärkerem Maße als die Pies- 
kauer Erzählung, wo da6 1-Part. (mit und ohne Kopula) 7 v.Hd. 
aller finiten Präteritalformen ausmacht. Damit hat sich der 
Anteil des 1-Part.s im Vergleich zum K-pler Text zwar ver- 
zehnfacht, in Wirklichkeit aber täuscht diese Relation etwas, 
weil der Pleskauer Autor 1-Part.ien (wie er dies ja auch mit 
anderen Verbformen tut) zur Erreichung von Gleichklang in ein- 
zelnen Abschnitten massiert; fast immer erscheinen also 
1-Part.ien in Gruppen, über weite Abschnitte hinweg ist, was

10) Zustand aus (punktueller) Ursachehandlung - Trost; die 
perfektisch ausgedrückte Handlung wird zum Merkmal - Scholz.

11) Bei Gott, Christus - oder dem Antichrist Báthory ist per- 
fektische Wirkung spürbar, nicht mehr aber bei einfachen 
Menschen•
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den Gebrauch verbaler Formen anbelangt, die Pleekauer Erzäh- 
lung mit dem K-pler Text oder mit 80 hochkonservativen Werken 
wie der łfKazanskaja istorila" oder der "Stepennaja kniga" ver- 
gleichbar.
Zwischen 1-Part•ien mit und 1-Part.ien ohne Kopula ist kein 
funktionaler Unterschied zu erkennen, vielmehr herrscht eine 
formal-personale Opposition: 1.8g./pl. und 2.sg./pl. erschei- 
nen fast ausnahmslos mit Kopula, die 3.8g./pl. fast ausnahme- 
los ohne Kopula. Das 1-Part. wird meist von heute perf. Verben 
gebildet und ersetzt den Aor.j 1-Part.ien imperf. Verben erset- 
zen das Ipf., was durch Kontextvergleiche nachgewiesen werden 
konnte (Hvypr08alisja1* - 'sie bettelten1; "povelevachu" - 
*viele, verschiedene gaben immer wieder den Befehl', *1glago- 
lachu" - 'viele, verschiedene sagten wiederholt, andauernd').
Das 1-Part. erscheint in der Pleskauer Erzählung im Wesentli- 
chen in sechs Punktionen:
1. in Aussagesätzen nach Verben des Sagens/Mitteilene und Hö-

rens/Erfahrens, wobei der Aussagesatz durch "jako" an1 pdas Verb des Sagene oder Hörene angeschlossen ist;
2. nach punktuellen Zeitangaben und Datierungen;
3. in Relativsätzen;
4. bei Verben, die entweder selbst einen Terminus technicus 

darstellen oder Teil eines solchen sind, oder bei hochfre- 
quentierten Stämmen ("-jati", **-iti") oder auch bei russi- 
sehen oder ostslavischen Lautungen ("ot-, privolokli").

5• zu Stilisierungszwecken: möglicherweise stilisiert der Pies- 
kauer Autor die lebende Sprache ein wenig, wenn er in be- 
stimmten Aussagesätzen (s. Punktion 1) als Präteritum das 
umgangssprachliche 1-Part. verwendet. - In einem Brief, den 
der Autor einem Ausländer ("Gansumeler" - 'Hane Möller-) 
zuschreibt, wird Vergangenheit nur durch 1-Part. ausgedrückt.

6. Durch Verwendung von mehreren 1-Part.ien auf engstem Raum 
sucht der Autor, Gleichklänge/verbalen Reim zu erzielen.

12) Das 1-Part. erscheint aber nie nach Verben des Sehene/Er- 
blickene.
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Im Rahmen der Punktionen 1• und 3• bezeichnet das 1-Part• ei- 
ne Handlung, die zu derjenigen im Hauptsatz im Verhältnis der 
Vorzeitigkeit steht - da präteritale Formen dominieren, han- 
delt es sich also meist um Vorvergangenheit.1^
Bezüglich des 1-Part• (bzw. der l-Periphrase) liegt der Unter- 
schied zwischen unseren Texten darin, daß der Kegler Autor die- 
se Verbform (jedenfalls das 1-Part• ohne Kopula) bewußt zurück- 
drängt, wohingegen der Pleskauer Autor das 1-Part. zu ganz be- 
stimmten Zwecken und in ganz bestimmten Funktionen bewußt ein- 
setzt - obwohl auch er im Prinzip diese Verbform meidet• Bei 
bestimmten Wendungen kommt der Pleskauer Autor an Umgangs- 
sprachlichen Wendungen - mit 1-Part• - gar nicht mehr vorbei.

Vorvergangenheit wird im Rahmen unserer beiden Texte nur ein 
Mal durch Plusqpf. ausgedrückt (in der K-pler Erzählung)•
Sonst ist Vorvergangenheit nicht besonders gekennzeichnet• 
Handlungen, die zu anderen präterital ausgedrückten Vorgängen 
im Verhältnis der Vorzeitigkeit stehen, geben beide Autoren 
so wieder, wie sie gewöhnliches Präteritum bezeichnen: durch 
Ipf• und Aor. der K-pler Autor, durch Ipf., Aor., 1-Part. 
und auch Part.praet. der Pleskauer Autor. - Es gibt keine An- 
Zeichen dafür, daß das Empfinden für Vorvergangenheit noch 
lebendig ist.
In bezug auf den Gebrauch der Tempora im laufenden Text ver- 
dient festgehalten zu werden, daß wir immer wieder Gelegen- 
heit hatten, deren feinsinnige, differenzierende Anwendung im 
K-gler Text hervorzuheben. Es ist fast immer möglich, aus dem 
jeweils gewählten Tempus einen guten Sinn herauszulesen und 
aus dem gewählten Tempus zusätzliche Information über die Art 
der geschilderten Handlung zu beziehen. Zwar haben wir es in 
der Regel mit einer rein mechanischen Transformierung dee im- 
perf• 1-Part•s in Ipf. und des perf. 1-Part•в in Aor• eu tun, 
doch gelingt es dem K-pler Autor, durch geschicktes Gegenein- 
andersetzen der Tempora, die Ereignisse lebendig und effektvoll 
zu schildern.

13) Diese Aussage bezieht sich nur auf die genannten Aussage- 
und Relativsätze, in letzteren wird Vorzeitigkeit aber
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Im ?ļjsķauer Text liegen die Dinge etwae andere. Gewiß stoßen 
wir h:n und wieder auf geschickte, lebendige und auch formal 
korrekte Darstellungen, aber allzu oft bricht der beständige 
Hang des Autors durch, bestimmte klangliche Effekte erzielen 
zu wollen: Zu den häufigsten rhetorischen Figuren der Pleskauer 
Erzählung gehört der (gelockerte) Parallelismus, im Rahmen des- 
веп meistens verbaler Reim das Kolon bzw. den Satz beschließt. 
Oft begnügt sich der Autor auch mit dem klanglichen Effekt, den 
das Dominieren einer bestimmten verbalen Endung innerhalb eines 
überschaubaren (überhörbaren) Abschnittes bewirkt ; im letzte- 
ren Fille ist Endreim nicht die Regel (1homoeoptoton11^)• Wenn 
der Aitor eine bestimmte verbale Endung über einen Absatz hin- 
weg dirchhält, kann es natürlich zu Störungen im Bereich des 
Numeris, der Person oder - und dies meistens - im Bereich des 
Tempus kommen - die beinahe universale Ipf.-Endung -(j)ase ist 
der b״ste Beweis für das Mißachten grammatischer Kategorien: 
oft ersetzt -(j)ase die 3״pl.ipf. auf -(j)achu, wenn die im 
Abschiitt dominierende Endung -(j)ase oder auch -(j)asce ist. 
Komplikationen treten in reimenden Absätzen (Wort- oder End- 
reim) dann auf, wenn Subjekt oder Erzählhaltung des Autors 
wechseln.
Innenalb von Passagen mit nichtreimenden Verbformen ist zu er- 
kennei, daß der Pleskauer Autor recht gut mit den temporalen 
Formei umgehen kann. Wenn er sich dann in reimenden Abschnitten 
über tie dem Temporalsystem immanenten Notwendigkeiten hinweg- 
setzt. ist anzunehmen, daß er sich der Verletzung der Normen 
bewuß־* i81« Das zeigt, daß ihm das Temporalsystem innerlich 
fremd ist. Es dient ihm lediglich als stilistisches Mittel, als 
archaisierender Anstrich, der so verfremdend wirkt, daß formale 
Fehle: in Kauf genommen werden, wenn es darum geht, andere

mtist durch Aor. bezeichnet; in den Aussagesätzen ist dies 
mch recht häufig der Fall. Insgesamt gesehen wird Vorver- 
gingenheit im Pleskauer Text in ca 25 v.Hd. durch 1-Part. 
aisgedrückt, sonst durch Ipf., Aor. oder Part.praet.

14) S> erklärt sich die relativ hohe Zahl der 1-Part.ien.
15) Liusberg. Elemente, 361: "Das homoeoptoton besteht in der 

Eitsprechung der (nominalen und nichtnominalen) Flexionsfor- 
mm meist am Schluß (aber grundsätzlich auch an anderen Stel- 
Im) der Teile des Isokolon, ..."
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Stilmittel einzusetzen•
Liest man zum Vergleich in der K-pler Erzählung, dann gewinnt 
man den Eindruck, daß für deren Autor die alten Tempora kein 
äußerlicher Anstrich sind. Vielmehr scheinen sie Bestandteil 
derjenigen sprachlichen Schicht bzw. sprachlichen Möglichkeit 
zu sein, die allein für ihn in Betracht kommt, das tragische 
Geschehen um den Untergang des Mittelpunktes der orthodoxen 
Welt in adäquater Weise zu beschreiben - für den Autor/Kom- 
pilator/Redaktor der K-pler Erzählung ist jenes stark kirchen- 
slavisch gefärbte Idiom, das wir dort vorfinden, die Literatur- 
spräche schlechthin; mit ihr ist er innerlich vertraut.
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539 ־
VI. Dae nominale Partizip (aktiv)1

In den bisherigen Untersuchungen haben wir bereits einige Un־ 
terschiede zwischen unseren beiden Texten herausgearbeitet, 
die als charakteristisch für die Entwicklung der russ. Litera- 
tursprache innerhalb jener 100 Jahre gelten können, die zwi- 
sehen der Abfassung beider Erzählungen liegen; der Pleskauer 
Text zeigt z.T. erhebliche Störungen im Gebrauch des Temporal- 
Systems - einerseits im Formalen (Imperfekt!), andererseits 
aber auch im Funktionalen (oft willkürlicher Gebrauch der Tem- 
pora, z.B. zur Erzielung von verbalem Reim); trotz der offen- 
kundigen Absicht des Pleskauer Autors im allgemeinen, Umgangs- 
sprachliche Erscheinungen zurückzudrängen, ist doch ein - im 
Vergleich zur K-pler Erzählung - recht häufiger Gebrauch des 
1-Part.8 ale universales Präteritum, wie es umgangssprachlich 
verwendet wurde, in ganz bestimmten Bereichen ebenso wie zu 
Reimzwecken zu beobachten.
Ein Vergleich beider Texte wäre jedoch gänzlich unzureichend, 
wollten wir den Komplex 1nominales (aktives) Partizip1 aus un- 
seren Untersuchungen ausklammern. Schon beim flüchtigen Lesen 
beider Texte wird deutlich, daß sie eich auch im partizipialen 
Bereich sehr unterscheiden. Dabei haben wir es nicht mit einem 
quantitativen Unterschied zu tun: jeweils ungefähr 400 nominale 
Partizipialformen sind in den ca. 1 500 verbalen Formen jedes 
Textes eingeschlossen (vgl. Tabelle 1), das sind in jedem Text
23 v.Hd.

1) Wir haben das nominale (aktive) Partizip den verbalen Formen 
zugeordnet wegen seiner verbalen Herkunft, vor allem aber 
wegen seiner (daraus resultierenden) Fähigkeit, in einem 
durch Ergänzungen (Objekte, Adverbien u.a.) entstehenden 
Syntagma eine gewisse (Neben-)Prädikation zu erlangen. Das 
könnte man sogar für das heutige pronominale Part, in attri- 
butiver Funktion, sofern es in entsprechnder Weise erweitert 
ist, geltend machen. Umso mehr gilt dies für das nominale 
Part, in attributiver Funktion im Altruss., das ja vom nomi- 
nalen Part, in prädikativer Funktion oft nicht zu unterscheid 
den ist - s.u. Uber das heutige Adv.-Part, lesen wir bei 
Tauecher-Kirschbaum, Grammatik der russ. Sprache, S. 341: 
"Das Adverbialpartizip bezeichnet gewöhnlich eine der Haupt- 
handlung eines Satzes zugeordnete Ne benhandlung « die sich 
auf das gleiche Subjekt wie die Haupthandlung bezieht."
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Der Unterschied liegt darin, wie beide Autoren die nominalen 
Partizipien gebrauchen, welche Punktion sie diesen zuweisen.
Die Schwierigkeit besteht darin, diese unterschiedliche Punk- 
tion der Partizipien, die man beim Lesen intuitiv empfindet, 
aufzuzeigen•
Im Prinzip wollen wir uns auf das nominale Partizip in prädi-
kativer Punktion beschränken und das nominale Partizip in at-
tributiver Punktion ausklammern, aber:

"Ein absolutes Kriterium, prädikative und attributive 
Punktion auseinanderzuhalten, gibt es nicht. Eine siche- 
re Entscheidung ist also nicht in jedem Palle möglich.
Nur mit dieser Einschränkung sind die Kategorien prädi- 
kativ und attributiv dem Partizip angemessen. Pür eine 
grundsätzliche Gliederung der merkmallosen Kurzpartizi- 
pien sind sie nicht geeignet."^
nDie attributive Punktion tritt weit hinter die prädika- 
tive zurück. ... Die Prädikativität ist ... die überle- 
gene Hauptfunktion der Kurzpartizipien, zu der vor allem 
die Nominativformen drängen."5

Wir betonen diese Tatsache so, weil wir in den folgenden Un- 
tersuchungen gelegentlich auch Partizipien einbeziehen, die 
als attributiv gedeutet werden können.* Dies fällt nicht ins 
Gewicht, da es uns um eine ganz andere Differenzierung geht, 
die für die Unterscheidung unserer beiden Texte von Relevanz 
ist: Nicht die Präge, ob ein nominales Partizip attributiv 
oder prädikativ/adverbial gebraucht ist, erweckt unser Inter- 
esse, sondern die Präge, ob das nominale Partizip von Pall zu 
Pall Mittelpunkt eines abhängigen Syntagmas (also attributiv 
und adverbial) ist oder aber ob es von Pall zu Pall den Mittel- 
punkt eines autonomen Syntagmas darstellt (also ein Verb.fin. 
vertritt).

Hervorhebg. - G.Str.; vgl• auch grgтш̂ і̂,)са sovremennogo 
rueskogo literaturnogo jazyka. AN SSSR. M. 1970 (= Akademie- 
Grammatik 1970). §§782 und 880.

2) R. RSzicka: Das syntaktische System der der altslavischen Par 
tizipien und sein Verhältnis zum Griechischen. Berlin 1963. 
(weiter zitiert als: Ruzicka, Das syntaktische System).S.232.

3) a.a.O., S. 13•
v  ^  v  Ф4) Z.B.: KP 67/14 H0n ze, imeja mec v ruce, secase ich - 

,Er (der Kaiser), der das Schwert in Händen hielt, focht ge- 
gen sie* (attrib•) oder 1Mit dem Schwert in Händen, focht
er gegen sie1 (adverb.) - mir scheint letzteres richtiger.
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Wir werden ев aleo in den folgenden Untersuchungen mit dem 
nominalen Partizip zu tun haben, das, in einer Nominativform 
befindlich, sich direkt oder indirekt auf das Subjekt des Sat-

4zes bezieht. Allerdings werden wir am Rande auch andere als 
Nominativformen behandeln, da sie - wenn auch nicht in dem Ma- 
ße - für die Charakterisierung jedes der Texte von gewisser 
Bedeutung sind (nominales Part, als Prädikativum; nominales 
Part, beim direkten Objekt; Dat.abs.).
Wir beziehen nicht in unsere Untersuchungen ein 

pronominale Partizipien (aktiv) 
und pro-/nominale Partizipien (passiv),

da wir im Gebrauch dieser Kategorien zwischen beiden Texten 
keinen Unterschied feststellen konnten, da außerdem entspre- 
chende Formen nicht sehr zahlreich sind und auch keine drängen- 
den Fragen aufwerfen•

1. Das nominale Partizip (aktiv) der Nominativform 
in der sprachlichen Entwicklung

Die älteste, noch immer gültige ausführliche Behandlung des 
nominalen Part.8 findet sich in Potebnjas *Notizen zur russi- 
sehen Grammatik1 (1874).^ In den (historischen) Grammatiken 
wird dieser Komplex meist nur sehr kurz, stete mit ausdrückli- 
eher Berufung auf Potebnja, behandelt.^ An älteren Arbeiten 
sind zu nennen die Untersuchungen Istrinas an der 1. Novgoro- 
der Chronik (Synod.-H8.), worin der Darstellung des Gebrauchs 
der Part.ien breiter Raum gewidmet ist, sowie die Monographie 
über Partizipialkonstruktionen in den aksl. Denkmälern von7G. Angelowa. Seit etwa 25 Jahren ist das nominale Part• immer

5) A. Potebnja: Iz zapisok po russkoj grammatike. Charkov 1874, 
^Charkov 1888, ^Moskau 1958. S. 185 231 ־• (weiterhin zi- 
tiert als: Potebnja, Iz zapisok)•

6) Z.B. Cernych, Istor. grammatika, S. 278 - 68; Borkovskij. 
Istor. grammatika, S. 350 57 ־; Stecenko. Istor. sintaksis, 
S. 30 - 32; Samsonov. Drevner. jazyk, S. 231 33 ־. Kipar- 
8ky, Ruse. hist• Grammatik II, S. 339 - 49 ־ befaßte sich 
mix der morphologischen Seite.

7) E.S. !strina: Sintaksiceskie javlenija Sinodal'nogo episka

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, besonders9ist in diesem Zusammenhang die Arbeit Ruzickas zu nennen, 
aus der wir bereits zitiert haben und in welcher er die nomi- 
nalen Part.ien der aksl. Evangelientexte mit dem griech. Ori- 
ginal vergleicht• All diese Arbeiten haben viele Einzelerkennt־ 
nisse gebracht, Potebnjas Ansichten gelegentlich modifiziert, 
im Wesentlichen aber diese immer wieder bestätigt.
In vorhistorischer Zeit haben die Sprachen zwischen Hypo- und 
Parataxe nicht differenziert, die Organisation von Syntagmen 
war lose, sie waren nicht scharf voneinander abgegrenzt.1̂
Eine Organisationsform der Rede war das Syntagma ,Subjekt - 
nominales Partizip11,״ das anderen Organisationsformen, mit 
Hilfe von Verb.fin• gebildet, parataktisch verbunden war.

0

I Novgorodskoj letopisi. In: Izv. ORJaS 24 (1919)״ S. 1 ־ 
172 und ORJaS 26 (1921). S. 207 39 ־ - für uns ist nur von 
Interesse Bd. 24 (1919). - G. Angelowa: Die Partizipial- 
konstruktionen in den altbulgarischen Sprachdenkmälern• 
Sofia 1929• (lag uns nicht vor)•

8) Vor allem sind Arbeiten cechischer Slavisten zu nennen - 
R• Vecerka, J• Zubaty, F. Trávnícek, В. Havránek - 
nähere Angaben hierzu 3• bei Ruzicka. Das syntaktische 
System, S. VII - XVI (Literaturverzeichnis). Auch: J• Sed- 
lacek: К otázce slovanskych part.praes.act. a praet.act.I. 
In:^Slavia 23 (1^54)• S. 509 26 ־• A• G. Rudnev: 0 proie- 
chozdenii deepricastija - po materialam pamjatnikov staro- 
slavjanskogo i drevne-russkogo jazykov. In: öeskosloven- 
ska rusistika 1 (1956)• S. 19 63 ־• R• Stola: Zum Gebrauch 
der unbestimmten Formen von aktiven Partizipien in der 
Funktion von zweitrangigen Prädikaten im Lavrent,evskij 
spisok. In: WSlJb 5 (1956)é S• 14 - 27. Ders• : Zur Frage 
der Entwicklung des deepricastie im Altrussischen. In: 
Slavjanskaja filoloģija. Sbornik Statej 1• M. 1958. S.
1 8 9, 9 3 :Wichtig/sind auch zwei Arbeiten VI. Barnets •־ 
К vyvoji slovanskych konstrukci s participiiaktivnfmi•
In: Acta Univ. Caroliņae - Slavica Pragensia. 2 (1961).
S. 151 - 63. Ders•: Vyvoj systemu participii aktivnich 
v rustine. Praha 1965ו (Acta Uhiv• Carçlinae. Monographia 
9). (weiterhin zitiert als: Barnet, Vyvoj). Nikiforov. 
Glagol, S. 224 *87 ־ demonstriert das Vorkommen der Parti- 
zipien - er analysiert nicht.

9) Wir schreiben weiter Ruzicka statt RÖzicka - so wie R• 
sich in seiner Dies•: Verbaïaspekt in der Nestorchronik, 
die wir bereits zitierten, geschrieben hat•

10) Potebnja. Iz zapisok, S• 191; Ruzicka. Das syntaktische 
System, S. 22 f•

11) Die Meinungen differieren geringfügig darin, ob dies
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Mit wachsender Differenzierung der sprachlichen Organisation, 
derzufolge sich Hypo- und Parataxe herausbildeten bzw. ver- 
deutlichten und sich klar gegeneinander absetzten, wurde das 
mehr oder weniger autonome Partizipial-Syntagma (= der parti- 
zipiale Nominalsatz) allmählich in eine größere syntaktische
Einheit inkorporiert, wobei sich dieses dem Syntagma mit fini-

12 1Ъtem Prädikat unterordnete. Die Sprache wurde "kompaktnee" -
*komprimierter1. Die Unterordnung des partizipialen unter das 

14verbale Syntagma stellt einen*Sonderfall der Entwicklung der 
Hypotaxe* dar.1  ̂Hierbei sind zwei Entwicklungsstufen sympto- 
matischs ursprünglich ist das nominale Partizip nebst Ergän- 
zung(en) dem Subjekt unmittelbar verbunden, das auch dem Syn- 
tagma mit Verb.fin. als Prädikat vorsteht. Haben verbales und 
partizipiales Syntagma ein gemeinsames Subjekt, spricht Poteb- 
nja vom * appositiven Gebrauch des Part.s.Ruzicka zieht die

1 7Bezeichnung 'isoliertes (Partizipial-) Syntagma' vor, welcher
Terminus der 1*relativen Selbständigkeit des Partizipialsyntag-
mas /Partizip - Subjekt/ und der prädikativen Kraft des Parti-
zips Rechnung" trägt.

"Diese relative Selbständigkeit einerseits und die Un- 
Selbständigkeit der offenen Prädikation'® andererseits 
halten die syntaktische Struktur der Konstruktion am 
Anfang des slavischen Schrifttums in der Schwebe und 
drängen bald zu der geschlossenen parallelen Entwicklung 
der Gerundien in den Einzelsprachen.9 ״ו

־ 543 ־

Syntagma selbständig gewesen sei (Ruzicka. Das synt. Sy- 
stem, S. 23; Nikiforov. Glagol, S. 247 f.) oder einem Syn- 
tagma mit Verb.fin. fast gleichgewichtig ("poeti ravno- 
sil'nye centra" - Potebnja. a.a.O., S. 190) war. Vgl. 
Borkovskij t let.grammatika, S. 350 ff.; latrina, Sint. 
Javlenija, S. 84 u.a.

12) Potebnja. a.a.O., S. 191; Ruzicka. Das 8ynt.System, S. 23.
13) Potebnja, a.a.O., S. 190.
14) "verbal" hier und auch später als Gegensatz zu "partizi- 

piai": *verbales Syntagma'= Syntagma mit Verb.fin. alsPräd.
15) Ruzicka. a.a.O., S. 23.
16) Potebnja. a.a.O., S. 185: "appozitivnoe upotreblenie prie."
17) Ruzicka. a.a.O., S. 21.
18) Ruzicka. ebd.: 'periphere Prädikation' als Gegensatz zu

* zentraler Prädikation* = Verb.fin.
19) Ruzicka, ebd.
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Allmählich löste sich aber das nominale Part, aus der unmittel־
baren Verbindung mit dem Subjekt, was sicher dadurch gefördert
wurde, daß dieses ja oft gar nicht ausgedrückt ist. Das Part.
gerät immer stärker in den Einflußbereich, in die Abhängig-
keit des Verb.fin., das die 'zentrale Prädikation1 (8.0• Anm•
18) besitzt. Daß die enge Verbindung zum Subjekt sich lockerte,
zeigt sich daran, daß die Kongruenz in Numerus und Genus zwi־
sehen Subjekt und Part• schwindet• Die partizipialen Formen,
die vorher klare, mit dem Subjekt kongruierende Funktion be-
eaßen, waren nicht mehr distinktiv, wurden austauschbar. Aus
dem ,appositioneilen Partizip* in der Funktion eines 'unterge-

2Dordneten* bzw. 'zweitrangigen Prädikats' entwickelte sich all- 
mählich das Adv.-Part•, welches das Verb.fin. (= Prädikat) er- 
läutert, ergänzt; der Formenreichtum schwand, wenige unflek- 
tierbare Formen blieben zurück.
Potebnja bezeichnet erst das Partizip mit undeklinierbaren 
Formen als **deepricastie**. Das Part• mit einer Vielzahl - al- 
lerdings nicht distinktiver - Formen bezeichne eine Übergangs- 
erscheinung.^1
Folgende Spuren lassen sich in den slavischen Schriftdenkmä- 
lern für diese Entwicklung erkennen:
1• Part•־Syntagma mit autonomer Prädikation, besonders bei

eigenem Subjekt, das sich von dem jenes verbalen Syntagmas
unterscheidet, mit dem es gedanklich mehr oder weniger

22stark verbunden ist ('Nominativus absolutus' )•
2• Das isolierte Part•-Syntagma (Subjekt-Part.) bewahrt sich 

durch seine unmittelbare Verbindung zum Subjekt (gleichzei- 
tig auch des verbalen Syntagmas) relative Eigenständigkeit, 
die oft dadurch unterstrichen ist, daß eine koordinierende

20) **vtorostepennoe ekazuemoe** - meines Wiesens stammt dieser 
Ausdruck, der sich im slavischen Sprachbereich und dar- 
überhinaus durchgesetzt hat, von Potebnja• a.a.O., .3• 185•

21) "pricagtie** - volle Kongruenz dee Part.8 mit dem Subjekt; 
**otpricastnoe slovo** - ев bezeichnet eine ״*srednjaja 8tu- 
репь*1, *Zwischenstufe ' , die durch nichtdigtinktive Part.- 
Endungen chrakterisiert ist; und **deepricastie** mit nicht 
flektierbaren Formen - Potebnja, a.a.O•, S• 200•

22) **Imenitei'noe eamosto jatel ׳noe" - Potebn jat a.a.O., S. 197•
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- 545 -
Konjunktion zwischen partizipiales und verbales Syntagma 
tritt und diese trennt.

3• Lockerung der unmittelbaren Verbindung des nominalen Part.s 
zum Subjekt, immer stärkere Unterordnung unter das durch 
Verb.fin• ausgedrückte Prädikat - Hineinwachsen in die heu- 
tige Rolle: es drückt eine Nebenhandlung aus, die die Haupt- 
handlung erläutert, modifiziert; es verliert seińe absolute 
Zeitlichkeit - es kann nur noch Vor- und Gleichzeitigkeit 
in Bezug auf das Verb.fin• bezeichnen. Fehlende Kongruenz 
(Numerus und Genus) zwischen Subjekt und Part, sind charak-2*5teristisch für dieses Stadium.

4. Der quasi-adverbialen Punktion entspricht eine unflektier- 
bare Endung der beiden Varianten der Kategorie *Adverbial- 
Partizip* - heutiger Stand•

Schon beim ersten Anlesen unserer Texte wird klar, daß zwi- 
sehen Subjekt und Partizip bezüglich Genus und Numerus oft 
keine Kongruenz mehr besteht• Da wir also partizipiale Formen 
in verschiedener Funktion anzutreffen erwarten, wollen wir im 
Folgenden nur von *Partizip' und nur in eindeutigen Fällen 
z.B. von יAdverbial-Partizip1 sprechen•

2. Erscheinungsformen des nominalen Partizips

Bevor wir uns mit den partizipialen Konstruktionen selbst be- 
fassen, wollen wir einen Blick auf den Formenbestand des nomi-

•

nalen Part.s werfen. Nach einer allgemeinen, knappen Übersicht 
über die wichtigsten Erscheinungen wollen wir uns der Präge

•

der Kongruenz zwischen Subjekt und Part, zuwenden - in der 
Hoffnung, bereits in diesem Bereich ein Kriterium zu finden, 
das es uns ermöglicht, beide Texte voneinander abzugrenzen 
und einen Hinweis zu finden darauf, wo wir den jeweiligen Text 
bezüglich der Funktion der nominalen Part.ien einzuordnen ha- 
ben.

23) Störungen der Kongruenz findet Вогкоѵзкіл. Sintaksie drev- 
nerussk.gramot I, S. 212 f. bereits im 11. Jh.; im 14. Jh. 
ist in den Urkunden kaum noch Kongruenz anzutreffen (ebd.). 
Potebnja. a.a.O., S. 186: Zeitliche Hinweise sind schwie- 
rigj das 'appositive Part.praes.' gab es wohl nur noch "v 
kniznom jazyke"; das "deepricastie" habe zu dem Zeitpunkt 
bereits existiert.
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2.1 Der ?®гиепЬевtand_der_nominalen_Partizigien
1D_HS5®£ê2_?ëïÎëS

Wir können uns diesbezüglich auf allgemeine, beide Texte cha- 
rakterisierende Bemerkungen beschränken, da sie im formalen Be- 
reich absolut das gleiche Bild bieten.
Soweit die vereinfachte Wiedergabe der Hss. in unseren Textaus-
gaben zu beurteilen erlaubt, ist in beiden Texten der aksl. Por-
menbestand des nominalen Part.8 noch gut erhalten. Auffallend
ist das Pehlen des Pormans -y für Nom• eg.maek./ntr. bei kon-
eonantisch auslautenden Verbalstämmen ("neey", "teky" usw.).
Allerdings ist diese Erscheinung typisch für die altruss. Li-
teratur, besonders der jüngeren Periode; nicht einmal der Zwei-2-te Südslavische Einfluß bewirkte die Renaissance dieser Endung.
In keinem einzigen Pall wird das aksl. Pormans -y durch die
altruss• Variante -a ("nesa", "teka" usw.) ersetzt, wie sie

25beispielsweise in den Urkunden vorherrschte. Vielmehr tritt 
an die Stelle der eindeutigen Sing.-Endung bei konsonantisch 
auslautenden Verbalstämmen ausschließlich die Plur.-Form -usce. 
Zwar zeigt gerade dieses Formans die Intention der Autoren - 
der literarischen Tradition zu folgen -f gleichzeitig demon- 
striert aber gerade der Ersatz der eindeutigen Sing.-Endung

»durch die Nom.pl-Form, daß der Numerus-Korrelation offenkundig 
keine große Relevanz mehr zukam.
Hingegen ist die Nom.eg.mask./ntr.-Endung -a/־ja/-aja/-jaja 
bei Stämmen der 4. Leskien’schen Klasse sowie vokalisch auslau־ 
tenden Verbalstämmen gut erhalten, z.B. "kryca" < "krycati, 
krycisi"; 11molja" < "moliti"; "vidja" < "videti"; "rydaja" < 
"rydati", "ime ja" < "imeti"; "ukazuja" < ,\1kazovati" ; "ukrep־ 
ljaja" < "ukrepljati"• Allerdings eteht diese Endung auch, 
wenn das Subjekt des Satzes Plural hat•

24) Borkovskij. Ist•grammatika, S. 353; Nikiforov• Glagol, S• 
244 ff., 261 - 64: kein Beleg für Formans -y •

25) Borkovskij, a.a.O., S• 354; ders•, Sintaksis drevnerussk. 
gramot ï, S. 212 f.

26) Nikiforov, Glagol, S. 263: Erjdung -все ist typisch für 
bei. -archaisierenden Stil, "eiroko rasprostranennym v 
kniznom etile"•
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Feminina kommen in unseren Kriegserzählungen naturgemäß selten 
vor, einen Sing.-Beleg finden wir im K-pler Text:
57/32 "... bogorodica celovekoljubivaja estestvom susci.

27ne ostavi grad sej,...״*
Hinsichtlich des Nom.sg.mask/ntr. beim Part.praet. ist nichts 
weiter zu vermerken, als daß die korrekte Form -ѵъ (bzw. kon- 
sonantische Stamme: Stammkonsonant + ъ, z.B. ,,tek-ъ") mit der 
Plural-Endung alterniert: - vse (bzw. "tek-se"), wie auch um- 
gekehrt das Singular-Formans anzutreffen ist, wenn das Subjekt 
im Plural steht.
Die Endung -sei bzw. -vši ist in jeweils 1 - 2 v.Hd. aller ent- 
sprechenden Belege auch bei nominalen Part.ien anzutreffen, 
die in mittelbarer Verbindung zu Substantiven masc.generis 
stehen; vorwiegend handelt es sich um Plur.-Belege:
KP 69/7 "... razgnevachom tvoe bozestvo, prestupajusce i

popirajusci ..."
Dies Formans erscheint aber auch gelegentlich beim Sing.:
PS 36/22 "... gosudarb ... na vragi voopolcaetca ..., priemsiФ О Q **ze blagoslovenie ot ... mitropolita ..."
Die Endung -ce , die typisch für Schriftdenkmäler ist, die

29der gesprochenen Sprache nahestehen, J kommt in unseren Texten 
fast gar nicht vor (Ausnahme: PS 44/4 "otpuscajuci"), abgesehen 
von seltenen adjektivierten Part.ien (PS 77/18 "gorjasceju vo- 
doju" - ,kochendes Wasser1? י- dagegen: 88/5 "smolu gorjacuju"
- 1(kochend-)heißes Pech1?).

27) "susci" hier sicher in attribut. Funktion. Vgl. auch KP 
69/9 "carju i vladyko, celovekoljubec ... syj" - der Autor 
ist sich des Part.8 "sy" nicht sicher und versieht es mit 
der Endung des^pronomjnalen Part.s "syj" - dieses aber 
lautet ja "suscii/suscij" (80 auch PS 91/3).

28) -(v)si hat sich beim Adv.Part.praet (perf.) durchgesetzt. 
Borkovskij, Ist.grammatika#¥S. 355wu.a. führen sie auf 
dae Nom.eg.fern.-Formans -8ci/-(v)si zurück; Kiparsky.
Russ.hi8t.Grammatik II, S. 243 nennt noch Dat.sg.fern.,Lok. 
8g.mask./ntr./fern., Instr.pi.mask./ntr. + Nom.-Akk.-Vok. 
dual.fern./ntr. Mir scheint eher. Analogie zu o- bzw. jo- 
Stämmen (Nom.pl. "mçzi", "rabi") vorzuliegen.

29) Nikiforov, Glagol, 262 "v bytovoj reci ... i v kanceljarskom 
stile".
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Zu den Cas.obl. ist zu bemerken, daß der Akk.maek./ntr• ge- 
wöhnlich dem Nom. gleicht, wobei ebenfalls Sing.- und Plur.- 
Formen alternieren. In seltenen Fällen - bei Lebewesen - er- 
scheinen auch Gen.-Formen.
Der Gen.sg.mask./ntr. endet korrekt auf -a, wohingegen die Gen. 
pl.-Form auf -ь durch die pronominale Form -ichb ersetzt 
ist - vgl. das folgende kuriose Beispiel, das alle Möglichkei- 
ten des Akk. resp. Gen.mask./ntr. realisiert:
PS 67/25 "... Stepan, videv svoich rochmistov ..., jako vzles-

sa na stene i v bašnjach ... uze stojaecich, i vo 
grad ... streljajušce, ..."
1... Stephan sah seine Rottmeister ..., wie sie er- 
stürmt hatten und standen/besetzt hielten und ... 
schossen, ... *

"vzlessa" steht sogar beim Subjekt im Plural.
Der Dat.sg.mask./ntr. lautet korrekt auf -u , doch die ent-

^0 ^  ^0sprechende Plur.-Form -scem/-(v)sem erscheint nie, nur die 
pronominale Endung -scim/-(v)sim. Der Dat. des pronominalen 
Part.s erscheint nur im Zusammenhang des Dat.abs.

Im Rahmen des Dat.abs. erscheinen auch feminine Part.-Formen, 
z.B. KP 67/40 "videvsi strazi", häufiges "nosci ze ргівреѵві"; 
im Pleskauer Text finden wir auch - neben korrekten Bildungen
- 50/22 "rece tekuscef1", mit pronominaler Endung also.
Der Akk.fern, ist überaus selten - den einzigen Beleg finden 
wir im K-pler Text:
67/42 "... videea ... plamenju ognenu veliju izsedsu, okru- 

zivsu ..."
Der Nom.pl.fern, lautet gewöhnlich -8ce/-(v)se (< altruss. -ce/ 
-(ѵ)вё - aber vgl.:
PS 70/25 "... zeny blagorodnyja ... soaedeesja, kricjuści i

glasy rekuace, ..."
Istr.- und Lok.-Formen kommen von nominalen Part.ien nicht vor.
An dieser Aufstellung ist für uns von größerem Interesse allein 
die Tatsache, daß die Endungen -ѵъ und -vse (gelegentlich 
—vsi) in Nom./Akk.eg./pl.mask, (ntr.) frei vertauschbar sind, 
das gleichegilt für -все; -a/-ja steht nur bei Nom./Akk.sg.8£.
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?ür die (weitestgehende) Eigenständigkeit des partizipialen 
Syntagmas, beruhend auf der engen Bindung zum Subjekt, ist 
die Numerus־ und Genus Kongruenz zwischen Subjekt und Part, 
ein wichtiger Indikator• In den aksl. Evangelientexten ist^° 
diese Kongruenz im Wesentlichen gewahrt. Zwar nicht ganz in 
diesem Maße, aber doch fast regelmäßig korrelieren Subjekt 
und Part, auch in den ältesten russ. Chroniken; 80 stellte 
Stola im Zusammenhang mit Untersuchungen an der Laurentius־
Hs. der PVL in knapp 5 v.Hd. aller Belege für *zweitrangiges

ъ 1Prädikat1 Störung der Kongruenz fest. Ietrina hebt hervor, 
daß sie in der Synodal-Hs• der 1. Novgoroder Chronik nur ei־ 
nen Pall von Inkongruenz zwischen Subjekt und Part, (als 
*zweitrangigem Prädikat*) gefunden habe•^ Der konservative 
Charakter der Sprache der Chroniken tritt hervor, wenn man ne־ 
ben diese Beobachtungen diejenigen Borkovskij*8 stellt, dem 
bereits in Urkunden des 11. Jh.s Störungen der Kongruenz auf־ 
gefallen sind.^ Potebnja meinte, daß das 1appositive* Parti- 
zip Ende des 14 Jh.s nur noch in der Literatursprache ge- 
braucht wurde• Für das 16. Jh• haben wir schließlich die An־ 
gaben Boretzkys, der in Kurbskij's ״Istorija" beim Part.praes. 
die Endung -see so stark verallgemeinert vorfindet, daß fast 
die Hälfte des Vorkommens Sing.-Belege sind. Die Endung ־a/־ja 
hingegen erscheint nur in 20 v.Hd. aller Fälle beim Plur. Zum 
Part.praet• bemerkt er: ”Bei der Form auf ־ѵъ überwiegt die

2.2 Die_NumeruB-Kongruenz_zwischen

30) Davon zeugen die fast 1 400 Belegstellen bei Ruzicka. Das 
syntaktische System. Allerdings ist hinsichtlich seines 
Materiale auch in Rechnung zu stellen, daß es sich bei 
den Evangelientexten um Übersetzungen aus dem Griech. 
handelt.

31) 5tola. Zum Gebrauch der unbest.Formen von akt. Part.ien,
S. 19 f. In den jüngeren Teilen dieser Hs. erhöht sich 
der Anteil inkongruenter Bildungen bis gegen 6,7 v.Hd.

32) !strina, Sint.javlenija, S. 92•
33) Borkovskij. Sintaksis drevner. gramot I, S. 212; ders.. 

Ist. grammatika, S. 354•
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eingularische, bei der auf -vse die pluralische Bedeutung•* à yjeweils zu 75 v.Hd.**̂  In der Sprache Posoekovs (18. Jh.) ha- 
ben entsprechende Partizipial-Belege bereits eindeutig adver- 
bialen Charakter; Schneider^spricht bereite ohne die gering-

»ste Einschränkung von *Adverbialpartizipien*, betont, daß es
sich um Gerundien, nicht um Part.ien handele.^ Zwar ist der
Formenreichtum dieser Kategorie bei Pososkov noch immer groß,
aber für den Gebrauch der jeweiligen Endung sind morphologische

Ъ7und funktionale Kriterien ausschlaggebend. •Wiederholt* kor-
relieren die 1Adverbialpartizipien* nicht mit dem Subjekt des
Satzes.^8 Sie stehen manchmal für ein Verb.fin. und sind in
solchen Fällen mit dem ein Verb.fin. enthaltenden Satz durch

■30koordinierende Konjunktion verbunden.
In unseren beiden Erzählungen stoßen wir häufig auf Fälle von 
fehlender Kongruenz zwischen Part, und Subjekt. Da wir intui- 
tiv einen grundsätzlich unterschiedlichen Gebrauch der parti- 
zipialen Formen in unseren Texten spüren, haben wir zunächst 
das Verhältnis zwischen Subjekt und Part, nachgeprüft.
Dabei fiel auf, daß die Constructio ad sensum , wie sie das 
Altruss.4^ kannte, allmählich aufgegeben zu werden scheint zu- 
gunsten des grammatischen Numerus, vgl. z.B.
KP 64/4 **I jako pristupisa mnozestvo ljudej ..."

**mnozestvo** mit Plural! ,*pristupisa”.

34) Boretzky, Der Tempusgebrauch, S. 130; den Komplex der Kon- 
gruenz behandelt er auf S. 127 - 30.

35) Schneider, die Sprache Pososkove, S. 230 - 38.
36) ebd., S. 233.
37) ebd., S. 233 f. und 235 f•: Die Endung -a/-ja erscheint 

bei Verben der 3• und 4. Leekien*sehen Klassen. Hervorzu- 
heben ist, daß Vorzeitigkeit bei Verben der 4. Leekien* 
sehen Klasse regelmäßig durch deren Part.praee., also auf 
-a/-ja ausgedrückt wird, nicht durch das Formane -iv .
Die übrigen St£$me bļļden das Part.praes. (*Adv.-Part.) 
auf -uci ; -usce/-aece wird nur in Passagen hohen Stile 
gebraucht. Part.praet. (Adv.-Part.) bilden vokalieche Stäm- 
me auf -ѵъ, во auch häufig^koneonantiech auelautende, sonst 
erscheint bei letzteren -vei^ Reflexive Verben haben meiet 
-ѵвівь.

38) ebd., S. 237. 39) ebd.f S. 236 f.
40) Sehr ausführlich hierzu: Borkovski j, Ist .grammatika, S. 324ff«
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Aber: KP 37/31 "•••» takože i klirik ѵевь i eunklit mnogo
glagolaee emu, da ..."

*Geistlichkeit* und 'Sinklitoe' (griech• G i f ÿ x b y r o ç )  
mit Sing.: **glagolase"•

Häufiger als im einfachen Satz erscheint der Sing. nach Kol- 
lektiva im Rahmen des Dat.abs•:
KP 76/41 "Narodu že iduscu ..."
Wenige Zeilen später aber lesen wir:
KP 76/44 "... toliku narodu ot odnoja chraminy izsedcim, ..."
Im Pleskauer Text stehen beide Konstruktionsweisen - logische 
und grammatische - beinahe gleichberechtigt nebeneinander:
87/3 "Paki že litva na staryj svoj gradoemnyj obycej ... 

sami. v sebe ist jazu jutca, ..."
Aber: 77/27 "I tako litva ot goroda v stany pobeža_.״
Beim Dat.abs., bestehend aus Kollektivum und Part., begegnet 
nur ein Mal Constructio ad sensum :
67/1 "Bezzakonnomu vojsku krepko i derzostno na steny 

luzuecim."
Sonst entzieht sich der Pleskauer Autor einer Entscheidung, 
indem er dae Part, statt mit der Dat.pl•-Endung mit der 
Nom•pl.-Endung versieht, z.B.
69/25 "Litovskomu ze voinstvu krepce i naporne 80 steny, ••. 

po ruskomu voinstvu streljajuece

Eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich des Numerus zeigt sich 
auch bei Aufzählungen, bei denen eine Einzelperson zuerst ge- 
nannt wird oder im Mittelpunkt steht:
KP 74/8 "Севагь ze, priglasiv svoich so vosklicaniem mnogym,

vnidoea vo vse polki ich •••"
*Der Kaiser rief die Seinen herbei ... und zog 
mit diesen gegen die (türkischen) Haufen ...*

־ 551 -

324 - 27; Ietrina. Sint.javlenija, S• 92 f. - hebt hervor, 
daB bei einem K011ekt*al8 Subj. ein Part, im Plur. steht.

41) Zum Dat.abs• - 8• ausführlicher S• 63י ff.
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Aber: KP 73/25 "Patriarch ze Anaatasie vskore sobrav ѵезь
klirik_i_sinklit, poide к cesar ju i rece mu: ..."
,Patriarch Anastasios begab sich - zusammen mit 
der schnell herbeigerufenen Geistlichkeit_und 
dem^Rat - zum Kaiser und sagîI“IRmT“.7TT

PS 48/17 "Gosudarev ... voevoda knjazb ... Sujskoj, vo Pskov
priechav, paki z bojarinom_i_voevodami, so ..., 8

0 ukreplenii grada vsjako dscanie pokazo־ 
vaše ... i povelevaSe .
1Fürst Šujsķij führte, nach Pleskau zurückgekehrt, 
mit den anderen Voevoden_und .•. zusammen alle zur 
Verîeï3ïgung_nôîwin3ïgen"BaBnahmen durch und ... gab 
Befehle ...1

Aber: PS 62/24 "Pervie, pečerskij igumen Tichon, so_Y2Ë5
оsvjascenn^m^soborom, s ... na to mesto 
prichod.ļatb ..."
*Zuerst zog der Abt des Höhlenklosters Tichon 
mit der geheiligten Geistlichkeit ... an diese
3īiī1ē־:::T— ---------------

Beobachten wir also in den genannten Fällen Unsicherheiten
hinsichtlich des Numerus beim Verb.fin., so ist zu erwarten,
daß gerade diese Schwankungen mit zum Verlust der Kongruenz

43zwischen Subjekt und Part, beitrugen.
Wenn wir nun nur wenige Beispiele vorstellen werden, dann des- 
halb, weil in den bisher vorgeführten und künftig vorzustel- 
lenden Belegen dieser Verlust der Kongruenz zu beobachten ist.
K-pel:
63/17 "Sija že uvedav, velbmoži 1 Zustuneja, sobravsja vkupe 

s patriarchom, nacasa uvešcevati cesarja, glagol.ļusce:
f I N

•  ф ф

1Als die Würdenträger und Giustiniani hiervon erfahren 
hatten, kamen sie mit dem Patriarchen zusammen und be- 
gannen, auf den Kaiser einzureden, indem sie sprachen:

42) An dieser Stejle ist nicht auszuschließen, daß der Autor 
die Endung -ase für -achu gebraucht, wie er es sonst ja 
auch häufig tut.

43) Stola beobachtet Störungen der Kongruenz zwischen Subj. 
und Part, gerade in diesen Bereichen - Stola, Unbestimmte 
Formen von akt. Part.ien, S. 22 f.
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Während die präpositiven Parteien im Sing• stehen, hat das 
nachgestellte Part.praes• den korrekten Plural.
70/30 11Egda že uslysa zvonu, vzemse bozestvennyja ikony,

izyde pred cerkvoju i sta na molitvu, osenjajušce
krestom ѵеѳь grad, i rydaju8ce i glagoljusce: ,•••11י
1Als der Patriarch das Geläut vernahm, ergriff er die 
Ikonen, trat vor die Kirche und stellte sich zum Gebet 
auf, wobei er die Stadt mit dem Kreuz segnete und 
weinte und sprach: •••'

In diesem Satz besteht in keinem Pall Kongruenz zwischen dem
Subjekt (Patriarch) und den Partizipien.
66/42 "••., stratigi poskorisa na ротозсь, i sretosa narod 

mnog begaju£ce i Ььда, • ••"
 -die Strategen eilten zu Hilfe, und ihnen begegne ,•••י
te viel Volk, das sich kämpfend zurückzog, • ..י 

"begajusce i bbja" gehören zu einem direkten Objekt *narod",^ 
Die Übersetzung gibt die Konstruktion nicht ganz richtig wie- 
der, denn die Part.ien sind gleichgeordnet. Allerdings ver- 
wundert, daß sie unterschiedliche Formen haben - "begajusce" 
kann auch bei Akk.pl.mask• stehen (der Orthographie unserer 
Textausgaben für -все eintretend). "Ъьja" allerdings ist 
keine Akk•-Form und wird auch in keinem unserer Texte im Zu- 
sammenhang mit dem Akk. gebraucht. Diese Tatsache deutet auf 
rein adverbialen Gebrauch der Form• Gegen solchen Gebrauch 
steht freilich die Konjunktion "i", die beide Part.ien von- 
einander trennt.

Pleskau:
0̂ 0̂ 54/32 "... sija slysav bojare i voevody, jako uze idet когоіь

na Pskov grad, vsjaceski i neoslabno ... vo grade osadu
ukrepljaja. Vo volosti Se ••• neprestanno posyłają.

9 W ¥vsjakie zapasy v gorod voziti veljaee; dvory ze i s
doetalbnymi kormovymi zapasy zeeci povelevaja. ..."
1Ale die Voevoden erfahren hatten, daß ••., trieben sie 
in Pleskau die Schutzmaßnahmen für den Pall der Belage- 
rung voran. In die (umliegenden) Ortechaften schickten 
eie pausenlos (Boten) und befahlen, alle Vorräte inlaie 
Stadt zu bringen. Die Höfe befahlen sie zu verbrennen.

44) Über das direkte Objekt mit Part. - 8.0., S. 643 - 51 .
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Von "idet korolb" im Nebensatz abgesehen, ist in der gesamten 
Satzfolge weder eine verbale noch eine partizipiale Porm korrekt 
gebildet. Als finite Verbform finden wir "veljase" für 3.pl.ipf. 
Dieser Verbform entsprechen formal auch die Part.ien: sie haben 
alle Sing. auf -(j)aja. An anderer Stelle sagten wir, daß die 
Störung der Kongruenz zwischen Subjekt und Part, die einsetzen- 
de Adverbialisierung des nominalen Part.s anzeige - zwar exi- 
stiert hier überhaupt keine Kongruenz mehr, doch handelt es 
sich bei diesen Part.-Syntagmen keineswegs um adverbiale Bestim- 
mungen, sondern um selbständige Sätze. Die Endung des nominalen 
Part.s scheint so wenig distinktiv zu sein, daß Kongruenz zwi- 
sehen Subjekt und Part, nicht einmal dort bewahrt bleibt, wo 
sie notwendig scheint: im eigenständigen Part.-Syntagma.
65/3 "Когоіь ze sie slysav, vsech getmanov ... и sobja ...

ucredi^ i ... bezotstupne sladko uslovesovase, i veli-
kimi obety ... lasku pokazati obescavšesja, ..."
*Als der König dies vernommen hatte, bewirtete er alle 
Hetmane bei sich, sagte ihnen viel Schmeichelhaftes 
und schwor, ihnen seine Gnade zu bezeigen.1

Das nahe beim Subjekt stehende Part, hat den korrekten Numerus, 
wohingegen das weit entfernte Part, nicht kongruiert. Mögli- 
cherweise besteht bei "obescavsesja" klangliche Anlehnung an 
"uslovesovase", weil der Pleskauer Autor von diesem keine Ipf.- 
Form bilden konnte - sicher empfand er "obescati" als perfekt- 
tiv. Es erhebt sich allerdings die Frage, warum der Autor dann 
kein Ipf. vom drei Mal auftretenden "obescevatisja" gebildet 
hat.
63/3 "Goeudarevy ... voevody povelesa ... steny podtverzati.

Protiv že kamennyja steny, podalee, drevjanye steny
delati načase i vsjakija kreposti ugotovliaja. ..."
,Die Voevoden ordneten an, daß die Mauern befestigt 
werden. Hinter der Steinmauer begannen sie, eine hölzer- 
ne (Pallisade) zu errichten, und sie trafen alle Sicher- 
heitsmaßnahmen.'

Der Ersatzendung für die 3.pl.ipf• auf -achu, der 2./3.eg.ipf. 
auf -ase, entspricht auch hier die Form des Part.s, das als 
Prädikat in einem unabhängigen partizipialen Syntagma fun- 
giert.
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Бег Vergleich beider Texte auf ihre Kongruenz zwischen Subjekt 
und Partizip hin führte zu folgendem Ergebnis:

- 555 -

pt.ps. K-pel iPsk. pt.pt.K-pel iPsk. K-pel Psk.
Sub j . 
im -a/ ja 30-60%125-70* -ѵъ 73=94#!51=86# 17-100* 27-87*
Sing. ¥ ¥-все 20=40#!11-30* -vse 5= 6*1 8-14* 4-13*
Subj . 
im

¥ ¥-все 64-82# !99-85# -vse 46-68*168-81* 3 19-58*
Plur. -a/-Ja 14-18*117-15#1 -ѵъ 22-32*116-19* 3 14-42*

Die drei Abteilungen der Graphik geben Auskunft über das Vor- 
kommen von Part.praee. (pt.ps.)» von Part.praet. (pt.pt.) so- 
wie in der dritten Abteilungen (ohne gesonderte Spezifizierung) 
Part.praet. durativer Verben, d.h. im Wesentlichen von "videv/ 
-se" und nsly8av/8e"• *̂
Die mit dem Subjekt korrelierenden partizipialen Formen befin- 
den sich jeweils auf der oberen, die inkongruenten Formen auf 
der unteren Zeile; so haben z.B. in der K-pler Erzählung von 
50 Part.praee. bei einem Subjekt im Sing. 30 Belege die Endung 
-a/־ja, dae sind 60 v.Hd. Die restlichen 20 (= 40 v.Hd.) stim- 
men mit dem Subjekt im Sing. nicht überein - sie haben die 
Plur.-Endung -8ce.^^
Die Erwartung, daß eich die Texte in der Numerue-Kongruenz 
deutlich unterscheiden könnten, hat sich nicht beetätigt. Ее 
verwundert ein wenig, daß der Pleekauer Text, genau genommen, 
etwae eeltener geetörte Kongruenz zeigt.
Hinsichtlich dee Part.praee. hat die K-pler Erzählung etärkere 
Vertretung der Plur.-Endung -see: 40 v.Hd. aller Sing.-Belege 
haben dieee eowie mehr ale 80 v.Hd. aller Plur.-Belege. ^

45) Abgetrennt von den übrigen Part.praet.-Formen haben wir 
dieee Gruppe deehalb, weil eie во formelhaften Charakter 
hat und daher evt. ein anderee Bild zeigt ale die Maese 
der übrigen Belege.

46) Part.-Formen nach Kollektiva wurden, da wir ее offenbar 
mit einer Zeit dee Umbrüche zu tun haben,״in Jedem Fall 
als richtig gewertet - z.B. "litva voekrycav" wurde regi- 
etriert unter 'Part•praet.ein«. - korrekt•; "litva voe- 
krycavee1״ unter 1 Part• praetVplur. - korrekt' eingestuft.

47) Paarig auftretende Part.ien ("placjuece i rydajusce", Tcry- 
ca i vopija") galten wegen der gegeneeitigen Beeinflue- 
eung ale ein Beleg.
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Im Plural der Belege für Part•praee. dominiert in beiden Tex- 
ten die adäquate Endung -все mit jeweile über 80 v.Hd.
Bezüglich dee Part.praet. fällt auf, daß der K-pler Autor 
die Endung -ѵъ bevorzugt - im Sing. mit 94 v.Hd.; und wenn 
das Subjekt im Plural steht, haben 32 v.Hd. aller entsprechen- 
den Part.ien diese Porm. Dagegen finden wir im Pleskauer Text 
im Sing. und im Plur. ungefähr die gleiche Abweichung vor:
-vse beim Sing. = 14 v.Hd., -ѵъ beim Plur. = 19 v.Hd.
In der dritten Abteilung ("videv/se" und "81ysav/8en sowie 
wenige andere Part.praet.-Formen von Durativa) bestätigt die 
K-pler Erzählung den Trend, der sich bei den anderen (perfek- 
tiven) Part.praet.-Belegen abzeichnet: Bei einem Subjekt im 
Sing. kommt nur die Form -ѵъ vor, die wenigen Belege mit 
einem Subjekt im Plur. enden in der Hälfte aller Fälle auf 
-ѵъ . Die Bevorzugung dieser heute in der Literatursprache 
dominierenden Endung des Adv.-Part.s finden wir bei den for- 
melhaften Wendungen ("slysav11 usw.) auch im Pleskauer Text: 
Annähernd die Hälfte der Part.ien mit Subjekt im Plur. endet 
auf -ѵъ .
Irgendeine Entwicklungslinie läßt sich aus den gewonnenen Da-
ten nicht ableiten. Die Endung -a/-ja fand eine Stütze in fe-

48sten Wendungen, die die Volkssprache kannte; andererseits49war sie auch in der Literatur verbreitet. '  Insgeeamt gese- 
hen, geht der Gebrauch der Endung -a/-ja im Pleskauer Text zu- 
rück - in der K-pler Erzählung kommen auf sie ca. 35 v.Hd. al- 
1er Part.praes.-Formen, im Pleskauer Text sind es nur noch 
ca. 27 v.Hd. - bei Kurbekij machen dieee aber noch viel weni- 
ger - 18 v.Hd. - aus.^° Bei Kurbskij ist die Form -a/-ja 
stark auf den Sing. fixiert - in nur 20 v.Hd. aller Fälle be- 
deutet sie Plur.'*1 Damit ist diese Form im Pleskauer Text

48) Boretzky, Tempuegebrauch, S• 126.
49) Nikiforov. Glagol, S. 262; -a/-ja war auch im Kanzleistil 

verbreitet : Nikiforov, Glagol, S. 261.
50) gählen wir zu den Formen auf -все noch die auf -eci und 

•hinzu, verringert sich der Anteil von -a/-ja auf 15 v.Hd !ס
51) Boretzky, Tempusgebrauch, S. 129 •
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zwar seltener ale bei Kurbskij, aber stärker verallgemeinert 
als bei diesem.^ Die Dominanz der Endung -все beim Part, 
praes. in Kurbskij'в "letörija" (75 v.Hd., mit -8ci und -ci 
sind ев über 80 v.Hd.)^ finden wir in unseren Texten nicht, 
vor allem ist bemerkenswert, daß diese Form in der "Istorija" 
beinahe genauso oft beim Sing. wie beim Plur. steht. Das ist 
sicher darauf zurückzuführen, daß die Endung -все im 16. Jh. 
für die höchste Stilebene charakteristisch ist.̂־
Wenn Boretzky hinsichtlich des Part.praet. bemerkt, daß die 
Belege in jeweils etwa 75 v.Hd* den richtigen Numerus haben 
(s.o.), dann können wir feethalten, daß unsere Texte da einen 
höheren Grad der Kongruenz zeigen: weit über 80 v.Hd. - mit 
Auenahme der Gruppe "slysav" uew. sowie der Tendenz in der 
K-pler Erzählung, die Form -ѵъ zu verallgemeinern, was 
sich bei Part.ien mit Subjekt im Plur. niederschlägt (32 v.Hd. 
derselben enden auf - n  ). Da diese Endung umgangeeprachlich 
geprägt war,^ mutet diese Tatsache insofern eigenartig an,
als wir beim Part.praes. eine Ausbreitung der hochliterari- 
echen Form -все auf die Sing.-Bedeutung hin (40 v.Hd. aller 
Belege mit Part.praee. auf -все hatten ein Subjekt im Plur.) 
konstatiert hatten.
Die Überprüfung der Numerue-Kongruenẑ־  im Rahmen unserer bei- 
den Texte hat uns keine klaren Ergebnisse gebracht, keine ein- 
deutigen Tendenzen aufgezeigt. Freilich waren wir erstaunt, 
ein 80 hohes Haß an Übereinetimmung der Texte bezüglich der 
Numerue-Kongruenz vorzufinden: ca. 80 v.Hd. aller nominalen 
Part.ien, die mittelbar (über ein Verb.fin. = Prädikat) oder 
unmittelbar mit dem Subjekt des Satzes verbunden sind, kongru- 
ieren mit diesem.

־ 557 ־

52) Im K-pler Text hat die Part.praes.-Form -a/־ja in 32 v.Hd. 
aller Belege Plural-Bedeutung.

53) Boretzky, Tempusgebrauch, S. 127.
54) Nikiforov, Glagol, S. 263 f.
55) ebd., S. 272.
56) Die wenigen nominalen Part•ien bei femininen Subjekten 

(Kriegeerzählungen1) erlauben es nicht9 irgendeine Auesa- 
ge bezüglich der Genus-Kongruenz zu treffen.
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3. Die Punktion der nominalen Partizipien (Nominativ) 
im Rahmen unserer Texte

Der Vergleich der Numerus-Kongruenz in nominalen Part.-Syn- 
tagmen (Subjekt im Nominativ) förderte nicht jenen grundsätz- 
liehen Unterschied zwischen unseren Texten zutage, den wir 
auf Grund der Lektüre erwartet hatten und der uns eine Klassi- 
fizierung ermöglich hätte. Zwar konnten wir relativ häufige 
Störung der Kongruenz feststellen, aber - besonders hinsicht- 
lieh des Pleskauer Textes - nicht im vermuteten Ausmaß• Auf57Grund unserer Vorinformationen hatten wir erwartet, im 
Pleskauer Text deutliche Tendenzen erkennen zu können, die auf 
eine Entwicklung des Part.-Syntagmas in die Richtung des heu- 
tigen (erweiterten) Adv.-Part.s zielen.
Die weitgehende Übereinstimmung unserer Texte in bezug auf 
die Numerus-Kongruenz: Subjekt - nominales Part, zwingt uns, 
mit Hilfe anderer Operationen jenen syntaktischen Unterschied 
im Gebrauch der partizipialen Konstruktionen herauszuarbei- 
ten, den wir beim Lesen so deutlich spüren, zunächst aber 
noch nicht klar fassen können.
Am Anfang dieses Kapitels hatten wir kurz die Entwicklungsli- 
nie des nominalen Part.s (Nominativ) aufgezeigt: vom eigen- 
ständigen Partizipial-Syntagma der (vorhistorischen) Zeit, da 
die Hypotaxe kaum ausgebildet war, über das 1zweitrangige Prä- 
dikat1 bis hin zum Adv.-Part, heutiger Prägung.
Die Endungen der Part.ien haben uns nicht die Möglichkeit an 
die Hand gegeben, den Standpunkt der einzelnen Belege bzw. 
der Texte auf der beschriebenen Entwicklungslinie zu bestim- 
men: Offensichtlich verbergen sich hinter den gleichen parti- 
zipialen Formen verschiedene syntaktische Funktionen der

57) Vgl* Nikiforov, Glagol, S. 246: "V XVI v. proischodij
(toenee - prodolžaetsja) process utraty kratkimi pricae- 
tijami, vypolnjavšimi rol* skazuemogo, soglasovanija 8 
podlezascim (как у rode, tak i v cisie), t.e. proischodit 
process ich prerozdenija v napravlenii к deepricastiju.״ 
(Hervorhebg.: G.Str.). - Aufierdeç: In Kurbskij*s "Isto- 
rija" hatte die Plur.-Endung -see in fast der Hälfte 
aller Fälle Sing.-Bedeutung.
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Parteien. Diese im einzelnen zu bestimmen, erfordert die sorg- 
fältige Analyse einer jeden Belegstelle•
Das Problem bei solchen Untersuchungen besteht nämlich darin, 
festzustellen, ob das Part•-Syntagma stärker zum Subjekt 1gravi-CO
tiert1 (= 1 zweitrangiges Prädikat״) oder aber ob es zum
Verb•fin. hin tendiert, also die Haupthandlung modifiziert, nä-
her bestimmt (־= Adv.-Part.). Ietrina hat derartiges am Part.-
Material aus der 1. Novgoroder Chronik versucht - mit Hilfe
ihrer Intention; ihre Schlüsse sind m.E. nicht immer überzeu-
gend.̂־  Immer wieder betont sie, daß die Übergänge fließend
sind• - Ruzicka versuchte, mit Hilfe von Transformationen eine
gewisse Klärung der Beziehungen herbeizuführen^ - ein Weg,
der mir vielversprechender erscheint als das Kriterium des ei-
genen Empfindens. Freilich bleibt auch Ruzicka in seinen
Schlußfolgerungen sehr vorsichtig. - Wie komplex das Problem
allgemein ist, die Funktion der partizipialen Konstruktion,
den Grad ihrer Abhängigkeit und das Beziehungsglied im Satz
festzulegen, mag eine Äußerung aus einer modernen deutschen
Grammatik belegen:

"Auch das Partizip hat ... die Fähigkeit, sich aus dem 
Gesamtbogen eines Satzes herauszulösen, wenn andere Glie- 
der zu ihm treten. Der Übergang ist auch hier fließend:
... Auch hier ist der Teilbogen, unter dem die Partizi- 
pialgruppe steht, erst dann ausgebildet, wenn sich der 
Wirkungsbereich des Partizips genügend von dem verbalen 
Wirkungsbereich des eigentlichen Satzes abhebt. Wir 
sprechen dann von einem eatzwertigen Partizip.1” 1

58) Stola. Unbeet. Formen von akt. Part.ien, S• 17 übersetzt 
so Potebnlas Ausdruck "tjagoteet" (Iz zapisok, z.B• 190 
"tjagoteet к nemu" s к skazuemomu).

59) Vgl• Istrinas Charakterisierung des Part.-Syntagmas im 
folgenden Textbeispiel als ,isoliertes Syntagma* - "obosob- 
lennyj den" - Sint. javlenija, S• 75 "1 prislasa к піпгь 
vtoroje posly tatari, rekusce tako" - die übrigen Part. 
Syntagma dort, die auch *isoliert1 sein sollen,wgcheinen mir 
ähnlich eng dem Subj. verbunden wie oben "rekusce". S. 81: 
Part, mit großer Selbständigkeit gravitiert zum Subj., mit 
geringerer Selbständigkeit tendiert es zum Verb.fin•

60) Ruzicka. Das syntaktische System, z.B• S. 94 f., S• 101
u.a.

61) Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Hrsg. Paul Gre- 
be• Mannheim-Zürich ^1966 (Der große Duden. Bd. 4). S. 584, 
§ 6085. Hervorhebg. - G.Str.
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Für derartig diffizile Untersuchungen, wie sie zur exakten
Bestimmung des Standpunktes der Part.ien auf der Entwicklungs-
linie zwischen sekundärem Prädikat und Adv•-Part, nötig sind,
ist in dieser Arbeit kein Raum. Uns geht es um den Gebrauch
der verbalen Kategorien insgesamt und den Platz des Part•8
im verbalen System; eine Spezialuntersuchung über das Part.

62in unseren beiden Texten, so interessant und nützlich sie 
wäre, sprengt den Rahmen unserer Arbeit entschieden•
Zum Glück beeinträchtigt diese Tatsache unsere kontrastiv- 
vergleichenden Untersuchungen nicht im geringsten, da der 
Gegensatz im Gebrauch der Part.ien gar nicht in dem eben als 
so komplex skizzierten Rahmen zu suchen 1st. Бег Unterschied 
ist viel grundsätzlicherer Natur.
Diese Tatsache erlaubt es uns, das vorliegende Material nach 
bestimmten formalen Kriterien zu untersuchen. Badurch werden 
subjektive Wertungen weitestgehend ausgeschaltet 1
Wir fragten nach Part•-Konstruktionen mit eigenem Subjekt, 
das sich vom Satz mit Verb.fin. als Prädikat unterscheidet, 
welchem die Part.-Konstruktion logisch verbunden (unterge- 
ordnet?) ist;
wir fragten nach partizipialen Syntagmen, die vom Satz mit 
Verb.fin. als Prädikat durch eine (koordinierende) Konjunk- 
tion getrennt sind;
wir fragten schließlich nach partizipialen Konstruktionen, 
die überhaupt keine logische Verbindung zu einem Satz mit 
Verb.fin. als Prädikat haben. Um bei der Suche nach derarti- 
gen Syntagmen möglichst wenig subjektiverWertung bu überlas- 
sen, haben wir hierher vorwiegend Part.ien in Paesagen ge- 
stellt, in denen gar kein Verb.fin. erscheint. Darüber hinaus 
haben wir in Zweifelsfällen die Zeitlichkeit des Part.8 über- 
prüft - hat es absoluten Zeitwert, gilt es als autonom; hat 
es relativen Zeitwert, bezogen auf das Verb.fin., gilt ев 
als abhängig;

62) Die Entwicklung dee nominalen Part.8 (Nominativ) vom 
eekundären Prädikat zum "Deepricastie" ist noch immer 
dunkel. Pür das 15• 17 ־. Jh. gilt die Vermutung Stolas,
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wir fragen nach Parteien mit Ergänzung (Objekt, Adverb usw.), 
die eine durch Verb.fin. ausgedrückte Handlung modifizieren, 
sie erläutern und dieser gegenüber im Verhältnis einer Neben- 
handlung stehen;
schließlich erfassen wir Part.ien ohne Ergänzung, die direkt 
bei einem Verb.fin. stehen - bei diesen ist der adverbiale 
Charakter besonders ausgeprägt.

Die ersten drei Kriterien signalisieren relative bzw. voll- 
kommene Autonomie des Part.-Syntagmas. Die beiden letzten 
Kriterien aber zeigen das nominale Part, schon sehr weit 
auf dem Entwicklungsweg zum Adv.-Part, fortgeschritten; 
das alleinstehende nominale Part, hat das Stadium des Adv.- 
Part.s praktisch erreicht.
Mit Hilfe dieser Kriterien 8011 es uns gelingen, den so 
deutlich empfundenen Unterschied unserer Texte im Gebrauch 
partizipialer Formen aufzuzeigen.

daß die Entwicklung des nominalen Part.s zum "deepri- 
castie" geradlinig verlaufen sei, sondern einen recht 
komplizierten Weg genommen habe - s. Stola. Unbestimmte 
Formen von akt. Part.ien, S. 24.
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3.1 PartizÍ£Íale_S£ntagmen_mit_eigenem_Subjekt 
ļ^Nominativus_absolutus^}

Daß partizipiale Syntagmen irgendwann einmal völlige oder 
doch sehr große Eigenständigkeit besessen haben, dafür spricht 
m.E. die Existenz des sog• Nominativus absolutus (Nom.abs. ).^
"Ѵуэкакаѵъ že vsi procii ігъ lodbja. i rece Olegb"

Laur.-Chr.^
1Alle übrigen sprangen aus dem Boot, und Oleg sagte'

"I prisedb Izjaslavb Mbstislavicb къ Kievu, i be Igorb raz- 
bolelsja ѵъ porube i be Ьоіепъ velmi"

Hyp.-Chr.65
1Und I. M. kam nach Kiev, Igor aber war im Gefängnis schwer 
erkrankt'
In solchen Konstruktionen hat das Part.-Syntagma anscheinend
die größte Eigenständigkeit, gelegentlich volle Autonomie.^
Die Konstruktion ist allerdings selten, viel seltener z.B.67als der Dat.abs. Die Fähigkeit des Part.s im Altruss. ,
ein eigenes Subjekt zu erhalten, begründet Potebnja ausdrück-
lieh damit, daß das (nominale) Part, dem Verb.fin. funktional

60viel ähnlicher war als heute.

63) Potebnja, Iz zapisok, S. 197 ff.: "imenitei'noe samosto- 
jatel,noe".

64) ebd., S. 200 65) ebd., S. 199
66) Die Zweitrangigkeit der im Nom.abs. ausgedrückten Hand- 

lung gegenüber der im Satz mit Verb.fin. bezeichneten 
Handlung wird immer betont, doch sieht sich !strina.
Sint|javlenija, S. 89, zu folgendem Kommentar veranlaßt: 
"Znacenie vtorostepennosti predlojenija 3 pricastiem ska- 
zuemym ne vosprinimaetsja nami lis' v primere: '...'"

67) In den aksl. Evangelientexten findet Ruzicka nur einen 
unbefriedigenden Beleg ־ Ruzicka. Das syntaktische System, 
s. 100 f.

68) Potebnja. a.a.O., S. 199: ״••• pricastie v drevnem jazyke 
¥ölee schodno s glagolom, cem v novom; ..."
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3•1•1 K-pler Text

 gradckye ze 1 judi veed na stenach ot mala i do ;.••יי 61/42
velika, no i zenj mnozi grotiyljachueja im i ЬьJachu- 
eja krepce, ...יי
 -alle Griechen - alt und jung - waren auf die Um ;...י
Wallungen geeilt, aber auch viele Frauen warfen eich 
ihnen (= den Türken) entgegen und kämpften gegen eie •••י

Zwar finden wir in dieeem Satzpaar verechiedene grammatische
Subjekte vor, aber ее handelt eich eigentlich um eine Spezi-
fizierung: im partizipialen Satz iet indirekt auch das Subjekt
des verbalen^ Satzes enthalten - ,Frauen1 als eine beetimmte
Gruppe des allgemeineren Begriffs 1Griechen/Menschen1 - "lju-
di". Beide Syntagmen sind durch koordinierende Konjunktion
verbunden, die hier sicher nicht so sehr adversativ als (״no״)
eher distinktiv gebraucht ist - um das Folgende noch mehr zu
betonen• Der partizipiale Satz beschreibt die Szene allgemein,
der verbale Satz gibt die Nachricht, auf die es dem Autor an-
kommt. Wir fühlen uns an Borkovskij's Formulierung erinnert,
daß die partizipial ausgedrückte Handlung 1weniger wesentlich1 

70sei. Wir erinnern nur daran, wie breit die aktive Beteili-
gung der Frauen in der "Kazanskaja Istorija" und in der Plee-

71kauer Erzählung auegeetaltet ist.
,patriarch i vsi 1 judie. ize voschotjat, bez vreda •••יי 64/37

ostavivee mne grad puet, i az mir sotvorju, da ne ..."
 falls/wenn der Patriarch und alle Bürger, die dies ...י
wollen, ohne Gefährdung72 die Stadt verlassen haben, 
werde ich Frieden schließen, damit nicht ...י

Ее handelt eich hier um die Antwort dee Sultane auf eine Frie- 
denebitte der Griechen - die Griechen und der Sultan ("azn - 
1ich*) stehen einander als Subjekte der zwei Syntagmen gegen-

 -Verbaler Satz', 'yerbalee Syntagma1 usw. wie echon vor י (69
her ale Gegeneatz benutzt zu 1partizipialee Syntagma1 usw., 
um langatmige Formulierungen zu vermeiden.

70) Borkovekij, let. grammatika, S• 353.
71) Kazanekaja Ietorija, S. 135; Textauegabe Pleekauer Text,

S. 76 f.
72) D.h.: •ohne Gefährdung von meiner = türkiecher Seite1.
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über. Autonom ist das Partizipial-Syntagma dennoch nicht, da 
es, wie ein Part.praet. häufig vor einer Praes•-Porm mit Putur- 
Bedeutung, konditionale Bedeutung hat.*^ Ietrina hat an ihrem 
Material die Beobachtung gemacht, daß der Nom.abs. nicht sei- 
ten einen Nebensatz vertritt, der durch subordinierende Kon- 
junktion dem (Haupt-) Satz mit Verb.fin. als Prädikat verbtm- 
den werden müßte.Die enge Beziehung äußert sich auch darin, 
daß das Subjekt des verbalen Satzes in Porm eines Dativus ethi- 
cus in der partizipialen Konstruktion erscheint: "mne" •

71/3 "I# udariv faris, chotjaece bo proskociti razrueenoe
mesto, dostupiti Magumeta, na otmecenie krovi christb-
janekie; i Jasa ego уеіьтогі i ••• nužeju, ..."
,Und er schlug auf sein Roß ein in der Absicht, durch 
die Bresche zu sprengen und Mehmed zu stellen, um das 
vergossene Christenblut zu rächen - es ergriffen ihn 
aber verschiedene Würdenträger und • •• und hielten ihn 
mit Gewalt zurück, • ••*

Die beiden Aussagen - die partizipiale und die verbale - sind 
eigenständig. Eine größere Bedeutung der verbalen oder irgend- 
eine Abhängigkeit der partizipial ausgedrückten Handlung ist 
nicht zu erkennen. ־ Mir scheint allerdings, daß wir es bei 
Hchotjasce" mit Verschreibung für "chotjajie" zu tun haben.
Darauf deutet das vorausgehende Part.praet., das eine vorbe- 
reitende Handlung bezeichnet, die durch die Porm des Part, 
praet. (perf.) schematisch als abgeschlossen hingestellt wird, 
"udariv faris, chotjase bo proskociti ..." entspräche genau 
dem allgemeinen Satzschema in der K-pler Erzählung. Auch räum- 
lieh sind "chotjasče" und "jaea" deutlich getrennt durch das 
Supinum (in Porm eines Infin.), was auch dafür spricht, daß 
"chotjasce" entweder Verschreibung darstellt oder aber in 
Verbindung mit "proskociti" Zentrum eines autonomen Partisi- 
pial-Syntagmas ist, dem eine andere Partizipial-Konstruktion 
noch untergeordnet ist ("udariv").

73) s.o., S. 291, PS 81/14 ״"... koždo svoj podkop zamysliv, 
pod stenu podvedem ..." 1 ־wenn jeder seinen Gang ...*

74) Ietrina, Sint. javlenija, S. 88.
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Während wir alle Textetellen aus der K-pler Erzählung! die 
nur den Anschein erweckten, eine Part•-Konstruktion mit eige- 
nem״ vom Verb.fin• also unterschiedlichen, Subjekt zu haben, 
vorführen konnten, sind wir nicht in der Lage, die 15 entspre- 
chenden Belege aus dem Pleskauer Text insgesamt vorzustellen.
38/1 "•••; inii ze vo gradech svoich zatyorisasja, na krepo- 

sti že grada nadejuScisja;
ovii že amusčajuscesja vo gradech: ili sedeti vo grade
krepko, ili pokoritisja ...n

die einen hatten sich in ihren Städten verschanzt 
und hofften auf deren Sicherheit/Stärke; 
die anderen aber wußten nicht, sich zu entscheiden: 

sollten sie in ihren Städten ausharren oder sich 
(dem Zaren) ergeben ...י

Schon das anaphorische "inii" - "ovii", das ja eine Antithese
anzeigt, beweist die Gleichgewichtigkeit der Aussagen - ge-
danklich und syntaktisch sind sie gleichgeordnet. An anderen
Textstellen sind derartige detaillierende Aufzählungen oder
antithetische Gegenüberstellungen ("inii - ovii”; "inii -75inii1*; *%licy - elicy" u.a.) ' mit den gleichen Verbformen, in 
der Regel Verb.fin., versehen. Um einen Nom.abs. in dem Sin- 
ne, daß er eine weniger wichtige Handlung bezeichnet, kann 
es sich hier also nicht handeln. Man muß annehmen, daß nsmu- 
scajuščesja" an die Stelle eines Verb.fin. getreten ist, viel- 
leicht beeinflußt durch "nadejuscisja" (das dem Satz "inii ••• 
zatvorisasja" untergeordnet ist); wir kennen bereits hinläng- 
lieh den Hang des Pleskauer Autors, Gleichklänge und verbalen 
Endreim zu schaffen - es scheint, daß dieses Bestreben des 
Pleskauer Autors nicht auf das Verb.fin. beschränkt bleibt, 
sondern auch auf Part.ien ausgedehnt wird; es scheint sogar
- wie hier -, daß Verb.fin. und Part, austauschbar sind.

3•1•2 Pleekauer Text

75) vgl* 38/13, 77/1, 81/8, 82/1, 88/9; dagegen weitere Aus- 
nahmen 69/19 ־ s. nächste Seite, das folgende Textbei- 
spiel; 77/12 - s.u., S. 594» als Beleg für eigenständige 
Part.-Syntagmen ohne Kontakt zu einem Verb.fin.
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69/17 "Gosudarevy ... voevody ... muzestvenno stojachu:
ovii ... stojachu, strelbcy ... streljachu, deti že 
bojarskie ... streljachu;

# • • • • • •  + • «

ovii na nich kameniem metachu;
ovii ze vsjaceski 0 izbavlenii grada obrazy pokazujuece.
Tako že iz narjadu po nich nepreøtanno streljajuace
i  n i k o i m i  o b r a z y  s n i t i  v o  g r a d  n e  d a j u s c e .

L i t o v s k o m u  že v o i n s t v u  k r e p c e  . . .  S Î £ e l J a J u s c e

... i jjremenjajasja litva Ььjuscesja vsjaceski, ־ ..."
1Die Voevoden des Herrschers hielten sich wacker, diese 
standen die Schützen schossen • ••, die niederen
Bojaren schossen ...;
die einen warfen Steine auf sie herab; 
andere wieder trugen auf jegliche Weise zur Rettung der 
Stadt bei. So feuerte man ohne Unterlaß die Geschütze 
auf sie ab und ließ keinen einzigen in die Stadt.
Das litauische Heer schoß (aber) auch mächtig; 
sich dauernd abwechselnd, kämpften die Litauer auf 
jegliche Weise, - . ..*

Wir können hier an das zum vorigen Beleg Gesagte anknüpfen. 
Anaphorisches "ovii" bezeichnet verschiedene Personengruppen, 
die verschiedene Dinge tun, welche aber zusammengenommen die 
Verteidigung Pleskaus ausmachen - die einzelnen Handlungen 
stellen also einzelne, gleichberechtigte Teilhandlungen des 
Gesamtvorgangs *Verteidigung' dar. Daher sind auch "metachu" 
(nach dem zweiten "ovii") und "pokazujusce" (nach dem dritten 
"ovii") vollkommen gleichberechtigte Verbformen ־ das Part, 
praes. steht für ein Verb.fin. und ersetzt Ipf.
Das gleiche gilt für die folgenden Part.-Formen. Zwar fehlt 
hier "ovii" oder ein anderes ausgedrücktes Subjekt, dennoch 
sind von den Aussagen wohl verschiedene Personengruppen betrof- 
fen bzw. ев werden verschiedene gleichwertige Aspekte der 
Haupthandlung genannt.
Die letzten zwei Zeilen sind der litauischen Seite gewidmet.
Der begonnene Dat.abs. bleibt unvollkommen - das Part, "stre- 
ljajuece" steht nicht im Dativ, sondern im Nominativ wie die 
übrigen Parteien. Daß folgende "Ььjuscesja" hingegen bildet 
das Prädikat eines eigenständigen Satzes mit Subjekt im Nomi- 
nativ: "litva"; das partizipiale Prädikat wird genauer be- 
stimmt durch ein anderes Part.praes•, offenkundig in adverbi-
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aler Funktion - charakterietischerweiee hat es bereite die 
Fora dee heutigen Adv.-Part.в (im Gegensatz zu den partizipia- 
len Prädikaten, die auf -все enden).
Der Pleekauer Autor gibt hier eine Szenenbeechreibung, ein 
8chlachtengemälde sozusagen• Charakteristisch für Kampfhand- 
lungen ist, vie vir im Zusammenhang mit den Untersuchungen am 
Imperfekt immer betonten, deren ständige Wiederholung, deren 
Ausführung durch eine Vielzahl топ Soldaten/Kriegern. Dieser 
Charakterisierung entsprechen auch die ersten Verbformen - 
sie stehen im Imperfekt. Dann erfolgt ein Bruch - die gleichen 
Handlungen verden plötzlich partizipial ausgedrückt - so ete- 
hen sich beispielsveise zwei Mal *etreljachu* und zwei Mal 
"strel jajusce" gegenüber. Die Part » praes. -Formen ersetzen an 
dieser Stelle Ipf,-Formen.
Um den Reim zu variieren, hat der Pleskauer Autor die finiten 
Verbalformen (Ipf.) einfach durch partizipiale Formen (Part• 
praes.) vertreten.

81/1 *Paki že когоіь sed na svoem vyeokogordom meste,
emu se jredstoJachu velikija ego getmany ...."
'Und wieder hatte der überaus stolze König auf seinem 
Thron Platz genommen! vor ihm standen seine mächtigen 
Hetmane ...•

Die beiden beschriebenen Vorgänge sind bedeutungsmäßig vollkom- 
men gleichwertig, eine Abhängigkeit besteht nirgends, wenn man 
einmal davon absieht, daß die Hetmane auf Befehl des Königs 
vor diesem erschienen sind. Die beiden Sätze gehören zur all- 
gemeinen Szenenbeschrelbung, die eine Sitzung des polnisch- 
litauischen Kriegsrates einleitet. ־ Beide Formen - Part• und 
Verb.fin. - bezeichnen einen Zustand: "predstojachu" « Ipf. 
eines präfigierten Zust&ndsverbe, "sed" « Part•praet. eines 
Momentanverbs bezelohnet einen Zustand.^8 Keineswegs kann

־ 567 ־

76) Ein Maļ allerdings als Part.-Form eines Dat.abs.* "litov- 
вкоти ze voinstvu ... etrelJaJusce" - s.o.

77) Enallage: der König saß auf seinem stolzen Thron *= der 
stolze König saß •7. Lausberg. HB I, fe 685 ן eine beliebte 
Figur in der Pleekauer fcrzbhlung; im K-pler Text unbekannt.

78) "Dae 1- und dae us-Partizip eines Nichtdurativums sagten
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die partizipial ausgedrückte Handlung als die durch Verb.fin. 
bezeichnete Handlung vorbereitend, daher vorzeitig interpre- 
tiert werden; in diesem Palle würde man nicht "predstojachu"
 als *Haupt-*Handlung erwarten, sondern ־ das Zustandsverb ־
z.B. "predstasasja" oder "staeasja pred ego". Gegen vorzeitig־ 
vorbereitende Bedeutung der partizipial wiedergegebenen Hand- 
lung spricht auch die Vorstellung, daß sich der König nieder- 
setzt, um so das Erscheinen seiner Hetmane zu erwarten; der 
König, der Zar oder wer auch immer pflegte zu den ihn erwarten- 
den Untergebenen zu treten.
Part.praet. "sed", von einem Momentanverb gebildet, ersetzt 
an dieser Stelle einen (punktuellen) Aorist ; "sede".

64/5 "Когоіь ze, sie slysav, rad08ten_b^stb i povele panu
Jurbju ugroveckomu po gorodu iz narjadu biti i velikie
prolomy, i ne v odnom meste,sotvoriti dlja vzjatbja
Pskova grada. Oņ že povelenie ot korolja priem."
'Der König war, als er dies erfahren hatte, hocher- 
freut und befahl Herrn Georg aus Ungarn die Stadt mit 
Geschützfeuer zu belegen und für die Erstürmung der 
Stadt an verschiedenen Stellen große Breschen in die 
Mauern zu schießen. Jener (Herr Georg) nahm den Befehl 
vom König selbst entgegen.'

Wiederum haben wir zwei voneinander unabhängige Aussagen vor
uns. Zwar ist nicht zu bestreiten, daß die partizipiale Hand-
lung nicht so viel Gewicht besitzt wie die durch Verb.fin.
bezeichnete Handlung, doch bedeutet dies nicht, daß sie der
letzteren untergeordnet ist. Das Part.praet. ist den finiten
Verbformen, auf die es sich beziehen könnte, nachgestellt -
aber es besitzt absolute Zeitlichkeit: wir können nicht in-
terpretieren 'nachdem er den königlichen Befehl angenommen

hatte, war der König froh und befahl Herrn 
Georg ...'

Es besteht zwischen beiden Aussagen keine zeitliche Bezie- 
hung, möglicherweise wäre die durch nachgestelltes Part.praet. 
bezeichnete Handlung als der durch Verb.fin. gemachten Aussa- 
ge folgend zu betrachten. Gerade diese Tatsache ist wichtig

einen perfektischen Zustand aus, ..." - Budich. Aspekt,
S. 21; speziell zu *sich setzen* und 'sitzen1 8. Trost. 
Perfekt, S. 16, §§ 34 + 35.
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für die Charakterisierung einer partizipialen Konstruktion:
hat sie relative, auf das Verb.fin. - als übergeordnete oder
allgemein wichtigere Handlung - bezogene Zeitlichkeit, dann
handelt es sich um sekundäres/zweitrangiges Prädikat (= gravi-
tiert zum Subjekt) oder um Adv.-Part. (= gravitiert zum Verb.
fin.); hat das Part•-Syntagma aber eigene, absolute Zeitlich-
keit, dann haben wir es mit einem eigenständigen Part•-Syntag-

79ma zu tun, worin das Part, autonome Prädikation besitzt• J
Part.praet. "priem11, Prädikat eines eigenständigen Part.-Syn- 
tagmas also, steht hier für einen (punktuellen) Aorist 
"prija(t־b)"•
"sie slysav" dürfen wir sicher schon, insbesondere wegen sei- 
ner Formelhaftigkeit als Adv.-Part• betrachten.

63/22 "Tako ze i vse ... voevody na to mesto na sovet 8ъег- 
žajasja. Sovetovachu 8 nimi ze gosudarevy dijaki ... 
Pskova: ..."

80,Auch alle anderen Voevoden kamen dort zur Beratung 
zusammen. Mit ihnen gemeinsam berieten die in Pleskau 
(eingestzten) Beamten des Zaren: ...*

Zwei Personengruppen, die an den Beratungen über die Vertei- 
digung Pleskaus teilnehmen, werden geeondert benannt; der Au- 
tor nennt die beiden Gruppen Jeweils in einem eigenen Satz, 
in denen die Prädikate synonym sind: "na sovet 8*bezzasa8ja" 
und "80vet0vachu"• Keine der beiden Aussagen ist der anderen 
gedanklich untergeordnet.
Eine auf das Verb.fin. bezogene zeitliche Aussage des Part• 
praes. - im Sinne von Gleichzeitigkeit - ist nicht erkennbar• 
Wenn man nach einer zeitlichen Abfolge fragte, würde man die 
partizipiale als der verbalen Handlung vorauegehend ansehen: 
*Auch die Voevoden kamen dort zusammen, dann berieten mit 
ihnen •••1

79) Vgl• z.B. Potebnja, Iz zapisok, S• 195: bezüglich der gro- 
ßen Eigens^andigkeit des durch Konjunkt. vom Verb.fin. ge- 
Jrennten Part.eî"i, a vo *vbstavb i rece" ueiļļvaju$ otno- 
eenie poeledovateT*no8ti vo vremeni, vytekajuecee uze iz 
vremeni pricaetija: 'vstavsi, potom skazał*." Auch Ruzic- 
ka, Das eynt.System, S. 112; Ietrina, Sint.javlenija,S. 76•

80) *alle anderen*: zuvor waren einige Voevoden namentlich ge-
nannt•
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Bei der Bestimmung des Tempus, das das präpositive Part.praes. 
hier ersetzt, müssen wir davon ausgehen, daß das Verb.fin• 
(Ipf.) die aktuelle Handlung bezeichnet; das Part, gibt eine 
Handlung an, von der wir annehmen, daß sie vorzeitig ist. Vor- 
Vergangenheit bezeichnet. Diese Annahme beruht auf der Vermu- 
tung, daß der Autor den Prozeß des Sich Versammelns, des Zu- 
sammenkommens als abgeschlossen verstanden wissen will. Das 
würde bedeuten, daß dieses Part.praes. als Ersatz für einen 
Aorist zu interpretieren wäre. Dies widerspricht nicht der 
sich abzeichnenden Korrelation

Part.praet• - Aor• - perf. Aspekt 
Part.praes. - Ipf. - imperf• " .

Auch von der Aspektkorrelation der Tempora gab es Ausnahmen; 
eine solche Ausnahme bildete der Aorist "зъеггазавja" wenige 
Zeilen tiefer (63/27)•*^ Wir hatten bereits Gegelenheit, dar- 
auf hinzuweisen, daß nichtdeterminierte Verben der Bewegung 
auch im 16.Jh. noch nicht in dem Maße dem imperf. Aspekt ver- 
pflichtet gewesen zu sein scheinen, wie dies heute der Pall 
ist.82
86/34 "(litoyskie) ..., paki pristupami povsednevnymi na gra-

dovnuju stenu fiokusajutca voschoditi i ... vo grad voz-
skociti. Ruskoe že chrestbjanskoe voinstvo ni к pocina-
niju ich voschod na steny popužčajusče.״
 da versuchten die Litauer wieder, die Stadtmauer ,...״
in täglichen Großangriffen zu erstürmen. Die Pleskauer 
ließen sie aber gar nicht erst bis an die Mauer heran- 
kommen.1

Die Aktionen der Litauer sind den Gegenaktionen der Pleskauer 
gegenübergestellt - die zwei Teilaspekte des Begriffes ,Kampf1 
also. Dennoch kann von Gleichgewichtigkeit der Handlungen an 
sich keine Rede sein, denn für den Pleskauer Autor muß doch 
die Tatsache, daß die Litauer erst gar nicht an die Stadt her- 
ankommen, von größerer Bedeutung sein - jene Handlung, die 
partizipial ausgedrückt ist.
Es handelt sich um zwei gegeneinandergerichtete Handlungen, 
deren Benennung keine zeitliche Beziehung impliziert.

82) S.o., S. 532.81) S.o., S. 425
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Das Verb.fin. zeigt Praes, hist. Dieser aktualisierenden Dar- 
stellungsweise» die zeitliche Bezüge vollkommen außer acht 
läßt, entspricht im Präteritum das Imperfekt. Diesen beiden 
Tempora entspricht in Bezug auf die zeitliche Aussage das 
Part.praes•: es bezeichnet einen Vorgang an sich, aus einer 
Situation heraus ohne Rücksicht auf zeitliche Dimensionen - 
im Gegensatz zum Part.praet., das eine Handlung unter Einbe- 
Ziehung des - gedachten oder realen - Abschlusses derselben 
benennt. So dürfen wir also abschließend konstatieren, daß 
"popuecajuece" im obigen Textbeispiel ein Praes.hiet. vertritt, 
das, ins Präteritum transponiert, durch Imperfekt wiedergege- 
ben würde.

Au8 der Vorstellung weiterer Belege für Part .-{Syntagmen mit ei- 
nem anderen Subjekt als dem des Syntagmas mit Verb.fin. als Prä- 
dikat, lassen sich weitere Erkenntnisse nicht ableiten. Es 
bestätigt sich immer wieder, daß das partizipiale und das 
(vermeintlich) dazugehörige verbale Syntagma im Grunde keine 
engere innere Beziehung zueinander haben als andere, meist un- 
verbundene Sätze im engeren Kontext. Die Part.-Syntagmen sind 
als selbständige Sätze zu betrachten - das Part, hat autonome 
Prädikation. Der Hrsg. der Pleskauer Erzählung unterstreicht 
diesen Tatbestand gelegentlich dadurch, daß er die fraglichen 
Syntagmen durch Punkte voneinander trennt.
Im Rahmen solcher Sätze mit partizipialem Prädikat steht das 
Part.praes. gewöhnlich für Imperfekt, das Part.praet. für 
Aorist, wobei bestimmte Sondererscheinungen sich auch bei den 
Part.ien niederschlagen (vgl. "sbezzajasja" offensichtlich 
für Aor., den wir auch später antreffen "siezzasasja").

Im K-pler Text war solche Eigenständigkeit nur in einem Pall 
(Beleg 71/3) zu erkennen, gerade hier lag aber der Verdacht 
der Verschreibung sehr nahe; in einem Pall waren die Subjekte 
der beiden Syntagmen grammatisch zwar verschieden, logisch 
aber z.T. identisch (61/42j Part.-Syntagma -"l;Judi", Syntagma 
■it Verb.fin. - "zeny" als Subjekt); in einem Beleg (64/37) 
bezeichnete das Part.-Syntagma die Bedingung in einem Konditio- 
nalsatz-GefUge.

־ 5וד ־
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з.2 Koordinierende KonJunktion_zwischen 
vÊ£bal3_und_Partizigial-Sintagma

Eine koordinierende Konjunktion, die zwischen das Syntagma
mit Verb.fin• und das Syntagma mit Part, als Zentrum tritt,
wird als wichtiges Anzeichen dafür gesehen, daß die Partizi-
pialkonstruktion eine gewisse Ebenbürtigkeit im Vergleich zur
verbalen Konstruktion erlangt. Ruzicka hält die Konjunktion
"iw, die meist in der genannten Position erscheint, für ein
Relikt aus gemeinslavischer Zeit, da para- und hypotaktische
Fügungen noch nicht klar ausgeprägt waren, also auch zwischen
Partizipial- und Verbal-Syntagma kein erkennbarer syntakti-

84scher Gegensatz oder Unterschied bestand. Die Kombination 
1Partizip/koord.Konjunktion/Verb.fin.* scheint genuin slavisch 
zu sein, dafür spricht einerseits die Tatsache, daß die
Übersetzer der aksl. Evangelientexte auf diese Weise griech.> fiS,Aorist - Косс - Aorist (gelegentlich Imperfekt)*
wiedergeben, andererseits spricht dafür auch das reichliche
Belegmaterial, das Potebnja, Istrina, Borkovskij, Nikiforov
и.a. (s. Anm. 83) zusammengetragen haben.
Dem Part.-Syntagma wird im Rahmen dieser Fügung noch größere 
Eigenständigkeit als der Part.-Konstruktion mit eigenem Sub- 
jekt bescheinigt. Dennoch bleibe die partizipiale Handlung 
eine zweitrangige, untergeordnete. In allen Sammlungen finden 
sich aber auch immer Belege, denen die Kommentatoren mehr 
oder weniger volle Prädikation, volle Eigenständigkeit zuge- 
stehen müssen.8^

83) Potebnjat Iz zapisok, S. 19! ff•; Istrina. Sint.javlenija, 
S. 81 f. , Nikiforov, Glagol, S. 247, Ruzicka, a.a.O. tS.K)2ff.

84) Ruzicka, a.a.O., S. 107 ff•
85) ebd., S. 106ג **Die Übersetzer, die der griechischen Kon- 

struktion leicht hätten folgen können, wie sie ihr oft ge- 
folgt sind, erproben ihre Selbständigkeit, setzen aber auch 
die Entsprechung für***und erzielen damit eine slavische 
Konstruktion, die im Griechischen strukturell* kaum suläs- 
sig war. Die elavische Konstruktion ist in jedem Palle 
eine Abweichung von der griechischen• יי

86) Potebnja. Iz zapisok, S. 195 f.; Istrina. Sint.javlenija,
S. 90 rf•; Ruzicka, a.a,0•, S• 112.
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־ 573 ־

3.2.1 K-pler Text

Den drei Belegen mit eigenem Subjekt im Part•-Syntagma stehen
in der K-pler Erzählung immerhin 16 Pügungen gegenüber, in
denen partizipialee und verbales Syntagma! welche eine gewisse
logische Bindung zueinander haben, durch eine koordinierende

87Konjunktion getrennt sind, in denen also das Part•-Syntagma 
syntaktisch aufgewertet ist• Aus Raumgründen müssen wir uns 
auch hier auf eine Auswahl beschränken•

0̂ 0̂70/13 ,,Magúmét ze okajannyj so vsemi ciny vrat svoich zaigrav
vo vse igry i v tumbany, 1 vopli velikimi vozsumeea,
aki búrja silbnaja, i griide na poloe mesto, ...יי®®
,Mehmed, der Verruchte, ließ - zusammen mit allen Würden- 
trägern der Pforte - die Instrumente und Pauken ertönen, 
und sie erhoben ein Geschrei, einem wilden Sturm gleich, 
und sie (er) zogen gegen die Mauerbresche, •••*

Objektiv betrachtet, dürften "zaigrav" und *,vozsumesa*1 auch in 
ihrem Kontext gleichgewichtige Aussagen sein. Durch den dem 
Verb•fin. angefügten Vergleich "aki búrja silbnaja" wird aber 
deutlich, daß der Autor das Kriegsgeschrei als bedrohlicher 
empfindet. Abgesehen von der Tatsache, daß das Part• noch 
durch zwei Objekte ergänzt wird, wird im Part•-Syntagma auchgqnoch das gewichtige Subjekt genannt. ־* Dies alles zusammen 
bewirkt, daß die Part•-Konstruktion ganz erheblich an Bedeu- 
tung gewinnt, als 'zweitrangig*, ,untergeordnet1, ,sekundär*' 
oder *peripher1 (Ruzicka) im Vergleich zum 'Haupt-1 Satz ei- 
gentlich nicht mehr betrachtet werden kann.

87) ,getrennt': die Konjunktion verhindert das Übergreifen 
des Einflusses des Verb.fin. auf das Part•, durch welchen 
letzteres mit der Zeit dem Verb.fin• untergeordnet - zum
Adv•-Part. umgeformt wurde•

88) Man beachte den inkonsequ§nteņ Numerus: "magúmét so ciny 
vrat svoich zaigrav - vozeumesa - prüde".

89) Dem präpositiven Part• in Verbindung mit dem Subjekt wird 
besonders großes Eigengewicht eingeräumt, vor allem in 
Verbindung mit einer Konjunktion; !strina. Sint.javlenija, 
S. 84, Ruzicka. S. 20 ff. - differenziert: Part•-Subj. 
-i-VerbTfin. zeige größeres Gewicht des Part•-Syntagmas 
aïs: Subj•-Part•-i-Verb•fin. Nikiforov. Glagol, S. 247 
meint, äaß das prSposit•Part. dann aber wegen seines vor- 
bereitenden Charakters früh zum Adv.-Part• wurde.
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Die Beurteilung der zeitlichen Komponente ist schwierig, doch 
scheint mir, daß die Vorzeitigkeit, die das Part.praet• sugge- 
riert, vom Autor nicht gemeint ist - ganz sicher, und das kommt 
auch im Präfix "zaigrav" zum Ausdruck, ist gemeint, daß sie zu 
spielen begannen und danach das Geschrei einsetzte, wobei aber 
das Getöse der Instrumente auch weiterging. M.E. kann man die- 
sem Part, auch die absolute Zeitlichkeit nicht gänzlich abspre- 
chen.
Als Part.praet. eines Inchoativums vertritt "zaigrav" hier 
einen Aorist.

71/34 "Christbjanskoe sogresenie ne voschote se, no priletev
is pusky jadro kamennoe na izlete, i udariv Zustuneja
po persem, i razrazi emù persi, i gade na zemlju:
,Die Sünden der Christenheit ließen es aber nicht dazu 
(d.h.: zu einem guten Ende der Belagerung) kommen:
(es ereignete sich nämlich folgendes:) Eine Steinkugel 
kam geflogen und schlug Giustiniani gegen die Brust, 
zerriß ihm diese und stürzte dann zu Boden: . ..*

Vor uns haben wir eine Handlungskette: die Kugel kam geflogen
- schlug gegen G.s Brust - zerriß diese - stürzte zu Boden.
Die einzelnen Aussagen sind durch "i" miteinander verbunden.
In diesem Satz sind die partizipial ausgedrückten Vorgänge 
klar vorbereitender Natur - sie führen zum Hauptereignis hin: 
die Kugel zerschlug/zerriß ihm die Brust. Allerdings fördert 
der isokolonartige Aufbau der letzten drei Syntagmen - zusam- 
men mit der anaphorischen Wirkung der Konjunktion "i" - das 
Gefühl, daß alle drei Glieder parataktisch gefügt sind; das 
erste Glied der Reihe (,fcriletev ...**) hat durch das dort ge- 
nannte Subjekt ohnehin stärkeres Gewicht.
Lassen wir einmal die nivellierende Wirkung des Isokolon bei- 
seite, läßt sich gerade an diesem Satz die trennende Punktion 
der Konjunktion aufzeigen:

"jadro - udariv Zustuneja po persem, i razrazi emù persi" 
n " - udariv Zustuneja po persem, razrazi emù persi".

Der kommentierende Charakter, die untergeordnete Funktion des 
Part.-Syntagmas kommt in der Fügung ohne Konjunktion viel klarer 
zum Ausdruck als in derjenigen Mit Konjunktion, wo die das Haupt- 
ereignis einleitenden Vorgänge eigenständiger wirken.
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60/12 "I tako øecachuøja i mājāsДа na vsech stenach, dondeže 
noscnaja tbma ich razdeli: turki ubo otjdosa v svoi 
stany i mertvyja pozabyvse, a gradckie ljudie padosa 
jako mertvy, ..."
,So fochten sie und quälten sich auf allen Mauern, bis 
die Dunkelheit sie trennte: die Türken aber zogen sich 
in ihre Lager zurück und ließen ihre Toten liegen; 
und die Griechen stürzten vor Erschöpfung (zu Boden)
- wie tot, ... 1

Die angebotene Übersetzung 1fochten und quälten sich1 ver-
sucht, der Konstruktion des Textes gerecht zu werden, die
durch "i" zwischen Verb.fin. und Part.praes• markiert ist.
Ohne die Konjunktion wäre - sicher eleganter ־ zu interpre-
tieren ,fochten wankend1. Das Verb.fin. gibt die im Vorder-
grund stehende Handlung, während das Part• einen Begleitum-
stand bezeichnet. Ob gewollt gesetzt oder nur zufällig dort-

90hin geraten, jedenfalls löst die Konjunktion sofort das 
Part, aus der semantischen Einengung des Verb.fin.: "secachu- 
sja majasja" - ,kämpften wankend1: Das Part, in der Punktion 
eines Adv.-Part.s, die Konjunktion isoliert es vom Verb.fin., 
schiebt es stärker hin zum Subjekt - gibt ihm etwas von der 
" énergicnost'", von der Ietrina gelegentlich im Zusammenhang 
mit isolierten (eigenständigen) Part.-Syntagmen spricht•^1 
Der Charakter der Nebenhandlung bleibt dennoch erhalten, ja 
stärker noch: der Charakter einer Begleiterscheinung, die 
durch die Konjunktion aber stärker ins Blickfeld gerückt ist. 
Daher ist auch die zeitliche Komponente engstens an die Zeit- 
lichkeit des Verb.fin. gebunden - dieser entsprechend.
Im zweiten Satz finden wir nachgestelltes Part.praet. Die 
wichtigste Information ist zweifellos die des Rückzugs der 
Türken. Ähnlich wie "majasja" beschreibt das Syntagma um "po- 
zabyvse" die Art und Welse, wie sich die Haupthandlung voll- 
zog - dort fochten sie wankend, hier zogen sich die Türken 
zurück - entweder so schnell oder ihrerseits so erschöpft, 
daß sie ihre Toten liegenließen•

90) Postpoeitives Part, erscheint überaus selten durch Konjunkt. 
vom Verb.fin. getrennt - Potebnja. a.a.O., S. 194; latri- 
na. a.a.O., S. 82, Nikiforov, Glagol S. 249 f.(kaum Belege)•

91) !strina. Sint.javleníja, S. 82.
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Wenn die Prädikation dee Part•-Syntagmas untergeordnet, zweit- 
rangig ist ("vtorostepennoe skazuemoe" oder "deepricastie" ), 
dann bezeichnet die durch Part.praet. ausgedrückte Handlung 
einen Vorgang, der zur Haupthandlung (Verb.fin.) im Verhält- 
nis der Vorzeitigkeit steht;

1Sie zogen sich zurück, nachdem sie ihre Toten vergessen
hatten'.

Man kann zwar argumentieren, daß sie erst die Toten vergessen 
haben müssen, wenn sie ohne diese fliehen, aber diese Inter- 
pretation trifft, so scheint es mir, nicht den Kern der Text- 
stelle. - Wir haben es bei "zabyti/po-" - 'vergessen1 mit ei- 
nem Momentanverb zu tun. Das 1־ und das us-Part. von Verben 
punktueller Aktionsart drücken jenen Zustand aus, der aus der 
punktuellen Handlung resultiert (s.o., S. 567» Anm. 78). In- 
sofern haben wir es bei "pozabyvse" nicht in erster Linie mit 
einer vorzeitigen Handlung zu tun, sondern mit einem die 
Haupthandlung begleitenden Zustand. Wir würden also übersetzen

'Sie zogen sich zurück, ihrer Toten nicht mehr gedenkend.' 
Diese Interpretation käme wiederum folgender (alt-)russ. Kon- 
struktion sehr nahe:

"turki ubo otydosa v svoi stany
i mertvyja pozabyvaja, ..."

Die Konjunktion löst in diesem Textbeispiel das Part, keines- 
wegs aus dem Einflußbereich des Verb.fin, der begleitend-kom- 
mentierende (= adverbiale) Charakter bleibt erhalten, immer- 
hin erfolgt durch die Konjunktion doch eine gewisse Verstär- 
kung der partizipialen Aussage - die Trennung des Part.s
durch die Konjunktion vom Verb.fin. bewirkt, daß das Part.

* 92einen Teil seiner alten "ênergicnost'" behält.
Im Part.-Syntagma einen autonomen Part.-Satz zu sehen, ver- 
bietet der begleitend-kommentierende (= adverbiale) Charakter 
der partizipialen Aussage (s.o.).

92) Potebnja bemerkt zu der Konstruktion mit koordinierender 
Konjunktion, daß letztere die Beziehung zwischen Verb.fin. 
und Part, nicht grundsätzlich verändere: "Prisutstvie^eoju 
za delaet lis' bolee javstvennym syojstva oborota, suscest 
vovavsee i bez sojuza, imenno to, cto v predlozenii dva 
poeti гаѵпозііьпуе centra; ..." - Iz zapisok, S. 190.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



050711

59/36 "Egda že turki nacajachu ־ uže veich ljudii в stend&iea,
abie vskrycavsi vse voinstvo i napadosa na grad vkupe
80 vsech stran, klicjusče i vopijusce, . ••"
,Als die Türken glaubten, sie hätten bereits alle Grie- 
chen von den Mauern vertrieben, da erhob ihr ganzes 
Heer ein großes Geschrei und griff К-pel von allen Sei- 
ten an (brüllend und schreiend) •

Zweifellos hat das Part• in diesem Satz stärkere Aussagekraft 
als das sonstige, beinahe formelhafte "v(0)8krycav(8e)", das 
wir im Zusammenhang mit türkischen Aktionen so oft antreffen• 
Das wird besonders deutlich dadurch, daß dem Verb•fin• exakt 
die gleiche Aussage nachgestellt wird ("klicjusce i vopiju- 
see" haben hier die Punktion von Adv.-Part•ien). Während im 
Beispiel 70/13 (s.o., S• 573) "zaigrav" als Part.praet. eines 
Inchoativum8 mit dem Anfangspunkt, dem Einsetzen des Spiels 
der Instrumente auch das Weiterspielen in die Aussage einbe- 
zieht (ähnlich dem Momentanverb, dessen Part.praet• den aus 
der Ursachehandlung resultierenden Zustand bezeichnet), ist 
hier offenbar allein der Anfang des Geschreis gemeint: *bra- 
chen in Geschrei aus; schrien los1, denn die Fortsetzung des 
Geheuls wird ja durch die nachgestellten Part•praes.-Formen 
gesondert auegedrückt. Zudem befindet sich das Subjekt des 
Satzes im Part•-Syntagma, durch die Konjunktion vom Verb.fin• 
getrennt - jener Position, der Ruzicka (auch ohne trennende 
Konjunktion) die stärkste partizipiale Prädikation einräumt«?^

QADen Kommentar Ruzickas zu seinem Beleg 491 können wir daher 
auch auf obiges Beispiel übertragen:

"Das Partizip erreicht hier einen Grad von Selbständig- 
keit, der fast zur Verwischung der Grenze zwischen die- 
sem und der finiten Form führt."

־ 577 ־

93) Ruzicka, Das syntaktische System, S. 26 - 30.
94) ebd., S. 112.
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3.2*2 Pleskauer Text

In der K-pler Erzählung gibt es 16 Textstellen, wo eine parti- 
zipiale und eine finite Porm, die in einer gewissen logischen 
Beziehung zueinander stehen, durch die Konjunktion "i" vonein־ 
ander getrennt sind. 66 solcher Konstruktionen finden sich im 
Pleskauer Text, wobei die Vielfalt der Konjunktionen (bzw. als 
solche zu wertender Wendungen) auffällt: 33 Mal **i10 ;*״ Mal 
Hno", "a", Hnize"; 10 Mal "(i) tako(že)**; 3 Mal "jako*1 (= *wie1

%

bei ausgedehnten Vergleichen).
48/17 **Gosudarev že ... voevoda knjazb Ivan Petrovic Sujskoj, 

vo Pskov priechav, paki z bojarinom i s voevodami ... о 
ukreplenii grada vsjako dscanie gokazovage i neprestanno 
około grado obbežžaja, _i_ goveļevase utveržati vsjakimi 
krepostbmi steny grada.יי
*Nach Pleskau zurückgekehrt, machte sich Fürst Sujskij
- zusammen mit den übrigen Bojaren und Voevoden ... mit 
größtem Eifer an die Vorbereitungen zur Verteidigung 
Pleskaus. Unablässig ritt er um die Stadt herum und gab 
unermüdlich Anweisungen, die Stadtmauern auf jede Weise 
zu befestigen.1

"vo Pskov priechav" ist eine fast ebenso formelhafte Wendung 
wie solche mit "81y8av/se" oder "videv/se״* in adverbialer 
Funktion. Für uns von Interesse ist die Reihe "pokazovase i 
obbežžaja i povelevaše". Das Part, muß wohl auf "povelevaše" 
bezogen werden, während die allgemeine, übergeordnete Aussage 
sicher "vsjako dscanie pokazovase1* darstellt, denn "obbežžaja 
i povelevase" können als Detaillierung, als Interpretation 
von **pokazovase" aufgefaßt werden. Von den detaillierenden 
Aussagen ist "povelevase" die bedeutendere, während das Part, 
praes. erläutert, auf welche Weise Fürst Sujskij unablässig 
seine Anweisungen gibt:'ständig um die Stadt herum reitend*. 
Wie das Part, die durch Verb.fin. ausgedrückte Handlung näher 
beschreibt, kommentiert, 80 ist die partizipiale Handlung 
auch zeitlich eng an diejenige, die durch Verb.fin. bezeichnet 
wird, gebunden - sie läuft derselben parallel, ist ihr gleich- 
zeitig.
Die Konjunktion setzt also auch hier das Part, vom Verb.fin. 
ab, kann ihr aber keine volle Eigenständigkeit verleihen.
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90/25 "Gosudarevy že bojare i voevody, tako še i vee Christo- 
Ijubivoe гивкое voinetvo i во ѵветі prebyvajuecimi vo 
Рвкоѵв narody о вей віуеаѵее. ^  blagodarno i radoetno 
chvalu о вет bogu ▼osdaSa, nadejaee ее eja, jako ѵвкоге 
i korolju во ѵвеш vojekom otyti."
,Die Bojaren und Voevoden des Herrechere, auch dae ganze 
christliche Heer, mit ihnen alle Jene, die eich nach 
Pleskau geflüchtet hatten, hörten hiervon ( = daß die 
Litauer ihre Angriffspoeitionen aufgegeben, d.h. die 
kampflose, passive Belagerung begonnen hatten), und mit 
dankbarem und freudigen Herzen priesen sie Gott dafür, 
hofften eie doch, daß der König in Kürze mit eeinem 
ganzen Heer abziehen werde•'

Wir haben diee Textbeiepiel, inebesondere daB Part•־Syntagma, 
in seiner ganzen Länge vorgeetellt, um zu zeigen, daß die 
Konjunktion zwischen dem eonet formelhaften **•lyeav/ee" und 
dem Verb.fin. ( "vozdaea1* ) an dieeer Stelle eicher nicht zufäl- 
lig steht. Sonet leeen wir etwa:
43/23 "Goeudarb že ее elyeav« ѵеіьті vozdochnuv iz glubiny 

eerdca: ' rece, .
1Ale der Herrecher diee vernommen hatte, eeufzte er 
••• und eprach: . • •1

,*elyeav1״ iet formelhaft an die nächetfolgende (verbale) Form,
hier ein Part, 1*vozdochnuv1״, angebunden und hat adverbiale
Punktion. Im obigen Textbeiepiel gewinnt "віуваѵве" jedoch
durch dae vielgliedrige Subjekt beeondere etarkee Eigenge־
wicht. Ее kommt hinzu, daß jene Handlung, die dae Part, aue-
löet ־ *•vozdaea chvalu** -, auegedrückt durch Verb.fin., nicht
wie meist dem formelhaften "videv/ee", "elyeav/se" mehr oder
weniger direkt folgt, eondern an dae Ende dee Folgesatzes
rückt. Wir wollen nicht behaupten, daß dae Part.-Syntagma
hier nun zu einem autonomen Syntagma mit partizipialem Prädi-
kat geworden eei. Es ging uns hier nur darum aufzuzeigen,
wie die Konjunktion zwischen Part, und Verb.fin. in Verbin-
dung mit breiterer Ausgestaltung dee Part.-Syntagmas letzte-
rem einen großen Zugewinn an Eigenetändigkeit, an eigener
prädlkaler Kraft bringen kann. Dazu schien mir dae eonet
blaß-formelhafte "elyeav/ве" besonders geeignet.

־ 579 ־
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75/16 vkupe ze 8 8imi sluchi bogorodicy milostbju ose-
nenie i pomošcb na vse pravoslavnoe chrestbjanstvo pri- 
ide, i nemoscnych serdce adamanta kreplee utyerdisasja 
i vsi vkupe na podvig vooruzivaeaja."

zugleich mit dieser Kunde wurde der rechtgläubi- 
gen Christenheit (= Pleskauer) Schutz und Hilfe der 
Gottesmutter zuteil: die Herzen der Ermatteten wurden 
fester als Diamant, und alle rüsteten sich zur Tat•1 
oder auch:
... wurde Schutz und Hilfe zuteil, so daß die Herzen 
••• fester ... wurden und sich alle ... rüsteten.'

Beide Interpretationsvarianten verdeutlichen, daß wir hier 
zwei absolut gleichgeordnete, gedanklich gleichbedeutende 
Aussagen vor uns haben. Wenn formal auch nicht ausgedrückt, 
so sind beide Vorgänge Folgen jenes geistigen Beistandes, 
der den Pleskauern durch die Güte der Gottesmutter zuteil 
wurde. Das unterstreicht die Tatsache, daß die Vorgänge als 
gleichgeordnet zu denken sind.
Genauso, wie die beiden in Frage stehenden Handlungen gedank- 
lieh für sich stehen, genauso haben sie auch ihre eigene zeit- 
liehe Dimension; eine Abhängigkeit, insbesondere des Part.s 
vom Verb.fin., in dieser (und anderer) Hinsicht ist nicht zu 
erkennen. Wir dürfen also in diesem Beleg völlige Eigenständig- 
keit des Part.-Syntagmas konstatieren. Das part.praet. steht 
an dieser Stelle für einen Aorist, entsprechend *utverdišasja", 
dem das Part, logisch und syntaktisch gleichgeordnet ist und 
dem es in aspektueller und aktionsartlicher Hinsicht ent- 
spricht.
67/14 "Togo radi, litovskie mnogie ljudi na steny grada Psko- 

va voskociea, i mnogie rochmisty i z gajduki i z svoimi 
znameny v ... basnju vlezae, iz-za scitov svoich i iz 
okon v gorod ••• streljajuače."
'Daher stürmten viele Litauer auf die Mauern Pleskaus, 
viele Rottmeister und Heiducken drangen mit ihren Feld- 
Zeichen in die ... Bastei(en) und schossen hinter ihren 
Schilden hervor und aus den Schießscharten in die Stadt.'

Die drei genannten Handlungen zerfallen in zwei Bereiche: 
"voskociea na steny" und "vlezse na basnju" sind Teilaspekte 
des Komplexes 'Sturmangriff auf Pleskau'; "streljajuece v go- 
rod" ist eine Handlung, die von beiden Personengruppen, die
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also Hauern einerseits und Basteien andererseits gestürmt ha- 
ben, getragen wird - ,nach der Eroberung von Mauer und Türmen 
eröffnen sie dae Feuer*.
"voskocisa" und "vlezse" sind also in jeder Hinsicht gleichge- 
ordnete Handlungen. Eine zeitliche Abhängigkeit des Part.s vom 
Verb•fin besteht nicht. Zwar verlaufen beide Geschehen zu glei- 
eher Zeit, doch separat - wie im vorigen Beleg ist die Part•- 
Konstruktion vollkommen unabhängig; auch hier vertritt das 
Part.praet• - entsprechend "voskocisa** - einen Aorist.
Genauso eigenständig ist die folgende partizipial ausgedrückte 
und durch Konjunktion von den zuvor genannten Handlungen ge- 
trennte Aussage "v gorod streljajusce". Sie hat mit jenen nur 
soviel zu tunf daß jene zwei Personengruppen eie durchführen, 
nachdem Mauer und Basteien erobert sind. Das Part•praes.
"streljajusce" sagt also nichts über zeitliche Verhältnisse 
aus; daß die Beschießung nach der Eroberung erfolgt, ergibt 
sich lediglich aus der (chronologischen) Wiedergabe der Hand- 
lungen - erst die Eroberung (Aor• und Part.praet nennen zwei 
unabhängige, aber gleichzeitig verlaufende Handlungen), 
dann die Beschießung (Part.praes. nennt eine unabhängige, 
nach den vorigen Vorgängen erfolgende Handlung)• Die Form 
des Part.8 (Part•praes.) sagt nur etwas darüber, wie der Autor 
das Geschehen sieht oder gesehen haben will - aus der Situa- 
tion heraus, aktuell, eine Begrenzung des Geschehens wird 
nicht ins Auge gefaßt - damit entspricht dieses autonome 
Part•praes, einem Imperfekt (oder Praes.hist•)•

Wir konnten an den vorgeführten Textstellen beobachten, daß 
in der Pleskauer Erzählung die Konjunktion "i" zwischen einem 
partizipialen und einem verbalen Syntagma - genau wie im 
K-pler Text - die Funktion haben kann, zwei fast gleichwerti- 
ge (8.0., S• 576, Anm• 92 ־ die Bemerkung Potebnjas) prädika- 
tive Zentren zu verbinden, oder besser gesagt: wie die Konjunk- 
tion das Part• vom Verb.fin. absetzen und ihm einen Teil sei- 
ner prädikativen Kraft erhalten kann. Wir haben aber auch ge- 
sehen, wie "i" zwei vollkommen gleichgewichtige, logisch und 
syntaktisch koordinierte Aussagen verbinden kann, deren eine 
durch Verb.fin., deren andere durch Part, bezeichnet ist.
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Einige Textbeispiele für andere Konjunktionen als "i" zwischen
Verb.fin• und Part, wollen wir noch, knapp kommentiert, vor- 
stellen. Bei diesen dominiert jene Variante, die wir im Zusam- 
menhang mit der Konjunktion "i" vorgestellt haben - jene, wo 
die Konjunktion absolut gleichwertige Aussagen ־ eine verbal, 
die andere partizipial - miteinander verbindet.
38/24 "Slysav ze sie ..., jako ot rosijskago gosudarja ni kaja 

že tverdostb ustojati_možet, _a prichodjascii к nemu, go- 
sudarju, z darmi i s cestiju velikoju oslabu priemljusce, 
sobravse že sja пасаіьпісу strany tója, kurlanskich ne- 
mec, sovet sotvorše."
1Als sie (die Deutschen in Kurland) erfahren hatten, 
daß dem russischen Herrscher keine Festung trotzen kann 
und daß diejenigen, die sich dem Zaren mit Geschenken 
und großer Ehrerbietung unterwerfen, Vergebung erfahren
- da versammelten sich die führenden Persönlichkeiten 
Kurlands und hielten Rat.*

Diese Fügung wird von partizipialen Formen bestimmt. Für uns ist 
wichtig, was die kurländischen Ritter erfahren haben (sollen): 
dem Zaren widersteht keine Festung; und: alle, die sich unter- 
werfen, werden begnadigt. Es handelt sich um zwei vollkommen 
unabhäng ige Informationen, die nichts miteinander zu tun haben. 
Das Syntagma um 11priemljusce1״ ist dem um "ustojati možet" in 
jeder Hinsicht gleichgeordnet. Das Part.praes. entspricht in 
seiner Allgemeingültigkeit dem Praes. der anderen Information, 
ersetzt hier also auch eine Praes.-Form.

47/33 "Rabski že protivu svoego gosudarja , protivo slovesi
sija nikako že vesčati smēja• niže za mnogonaloženoe ot 
nego toliko bremja ni edinogo slovo 
no tokmo gosudarju otvesca: ,...,״
,In seiner Demut dem Herrscher gegenüber wagte er nicht, 
sich gegen dessen Worte auszusprechen, und er wehrte 
sich auch mit keinem Wort gegen die hohe Verantwortung, 
die ihm auferlegt wurde, sondern er antwortete dem 
Herrscher nur: •••׳

Die Aussagen des partizipialen (1,nikako vescati eme ja") und 
des verbalen ("ni otricatisja naca") Syntagmas sind fast eyno- 
nym, durch "niže" koordiniert; sie stehen in Antithese zu "no 
tokmo otvesca": Fürst šujskij - um ihn handelt es sich hier -
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lehnt den heiklen Auftrag (= Verantwortung zu tragen für die 
Verteidigung Pleskaue) nicht ab, sondern nimmt ihn demütig 
an. - Beide Aussagen sagen das gleiche aus; die gesamte Satz- 
folge hat reeultativ-referierenden Charakter, was an den zwei 
Aor.-Formen deutlich wird. Entsprechend ersetzt hier dies 
Part.praes. einen Aorist. Da diese Beobachtung gar nicht zu 
unseren bisherigen Feststellungen paßt, sei darauf hingewie- 
sen, daß "emeti" ein Durativum ist, von dem der Pleskauer 
Autor keinen Aor. ("sme") zu bilden pflegt. Das gleiche gilt
- s.u•» S.622fr in sogar noch stärkerem Maße für das Part, 
praet., das bis auf die Formeln "elyeav/ee" und "videv/se" 
fast ausnahmslos von heute perf. Verben gebildet wird. Es 
eieht also 80 aus, als könne das Part.praes. in besonders 
gelagerten Fällen auch einen Aor. ersetzen: die heute be- 
kannte Perfektiv-Bildung " poemet1", von der man hätte ein 
Part.praet. bilden können, erscheint bei Srezn. (II, 1249) 
noch nicht.

Schließlich müssen wir noch einen Konstruktions-Typ, der in 
der Pleskauer Erzählung vorkommt, im K-pler Text aber fehlt, 
voretellen: Uns begegnen elf hypotaktisch gefügte Satzpaare, 
innerhalb welcher das Verhältnis Hauptsatz - Nebensatz durch 
eine subordinierende Konjunktion verdeutlicht ist. Darüber 
hinaus hat der Nebensatz ein partizipialee Prädikat.^ Die 
partizipiale Auesage ist 80 natürlich besonders deutlich als 
untergeordnet gekennzeichnet, die direkte Bindung an das Verb. 
fin. wird auf diese Weiee aber noch etärker geetört, ja un- 
terbrochen, ale diee durch die koordinierende Konjunktion 
geechah. Mir echeint, daß ее sich bei eolchen Fügungen um 
Übergangserscheinungen handelt: Wurde Hypotaxe eeit den An- 
fangen des slavischen Schrifttums vorwiegend durch Part.- 
Syntagma ausgedrückt, 80 löste die Kennzeichnung der Hypo- 
taxe durch subordinierende Konjunktion allmählich die ältere 
Konetruktioneweiee ab.

־ 583 ־

95) Vgl. Ietrina. Sint.javlenija, S. 87 - zwei Belege mit 
partizipialem Nebeneatz, eingeleitet durch "kde", eowie 
ein partizipialer Relativsatz.
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75/5 "•••f egda pribezavse к prolomnomu mestu, ideze krovo- 
politnoe toržestvo oboich stran soversaeesja, velikimi 
glasy . •• гекоза: ״ • •.'"
,Als sie an die Breschenstelle geeilt waren, wo 3ich zwi- 
sehen beiden Seiten Triumphe des Blutvergießens vollzogen, 
da riefen sie mit mächtiger Stimme: . ..*

Der Temporalsatz nennt einen Vorgang, der der Haupthandlung
"rekosa" vorausgegangen ist• Das Part.praet, ersetzt hier
einen Aorist•^ Dies Beispiel demonstriert den Übergangs-Cha-
raktér dieser eigenartigen Konstruktionsweise besonders deut-
lieh, weil wir über den ganzen Text verstreut und auch inner-

9 7halb dieser Untersuchung^ immer wieder auf gleichbedeutende 
partizipiale Wendungen ohne subordinierende Konjunktion sto- 
ßen, z.B. 44/24 ”voevody v ... Pskov priechav", 59/ י י  "(dēti

y  ybojarskie) vo Pskov pribezavse", 60/8 Honi ze, ch korolju 
priechav" usw•

62/2 "Vysypnyja že tyja zemli mnogie i bezcisleny okna 2E2“
vertesa, iz nich že streljati ugotovivsesja, dija
gradoemstva i dija vylazok na nich iz grada•"
,In die aufgeworfene Erde bohrten sie unzählige 
Schießscharten, aus denen sie schießen wollten (wäh- 
rend eigener Angriffe und bei Ausfällen der Pleskauer)•1

9 8Relativsätze mit partizipialem Prädikat kommen noch häufiger 
vor als Temporalsätze mit "egda + Part."• Wegen der raffenden 
Darstellungsweise in diesem Abschnitt ist damit zu rechnen, 
daß dies Part•praet• einen Aorist ersetzt•

96) Vgl. 74/27 "Egda ze ••. idosa к prolomnomu mestu •••, 
togo ze casu ••• vesnicy~nã"Eonech pribezavse, •••"
Hier befindet sich das Verb.fin• im Nebensatzt das Part, 
im Hauptsatz: ,Als sie zur Bresche gezogen waren - zu der 
Stunde kamen Boten zu Pferde angesprengt1• Weiteres zu 
dieser Erscheinung - s.u., S• 600•

97) Z.B. s.o., S. 578, Beleg 48/17.
98) Relativsatz mit partizipialem Prädikat ist keineswegs 

selten - die von uns herangezogenen Arbeiten behandeln 
diese Erscheinung bzw. erwähnen sie: Potebnja. Iz zapisok,
S• 212, Ietrina. Sint.javlenija, S. 87 (ein Beleg), Ruzic- 
ka. Das synt.System, S. 197 200 ־; viele Beispiele für 
Part, als Prädikat konjunktionaler Nebensätze bei Nikiforov. 
Glagol, S. 244 ff•
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Die Pleskauer Erzählung enthält also nicht nur ein quantita- 
tiv viel breiteres Material (den 16 Belegen im K-pler Text 
mit "i" zwischen Part• und Verb.fin. stehen 66 Belege mit 
koordinierenden und 11 Belege mit subordinierenden Konjunktio- 
nen in der Pleskauer Erzählung gegenüber), sondern die ent- 
sprechenden Textstellen in der Pleskauer Erzählung sind von 
einer ganz anderen Qualität als die des Vergleichstextes: 
Trifft auf die Belege des letzteren in jedem Pall die Charak- 
terisierung Potebnjas zu, daß die zwischen Part, und Verb.fin. 
gestellte (koordinierende) Konjunktion dem Part, mehr Eigen- 
ständigkeit gebe, daß aber dennoch die volle Autonomie nieQQerreicht werde, ? so stimmt gerade das letztere im Hinblick 
auf die Pleskauer Erzählung nicht mehr: Viele, wenn nicht 
gar die meisten Fügungen 1Part. - koord. Konjunktion - Verb. 
fin•1 (bzw. umgekehrt mit nachgestelltem Part•) verbinden 
zwei in jeder Hinsicht gleichgeordnete, gleichgewichtige 
Aussagen.

Beispiele, die wir in diesem Abschnitt vorstellen wollen, 
unterscheiden sich von denjenigen, die bisher behandelt worden 
waren, dadurch, daß sie mit keinem Verb.fin. mehr Kontakt 
haben. Uns waren ja bereits Textstellen begegnet, wo 8chein- 
bar zwischen einem Verb.fin• und einem Part• eine innere Be- 
Ziehung bestand, weil die entsprechenden Syntagmen in direktem 
Kontakt zueinander standen, wo aber tatsächlich die beiden 
Syntagmen keine logischen Beziehungen - über die des gemein- 
samen Kontextes hinaus - zueinander hatten, die man hätte 
als Einordnung im Sinne einer unter- bzw. übergeordneten 
Handlung werten können. Im folgenden wollen wir Textstellen 
vorführen, wo Part.ieji kein Verb.fin, neben sich haben, also 
schon von daher keinem Verb.fin. untergeordnet sein können.
In ganz wenigen Fällen haben wir auch Part.ien hierher ge-

99) Nochmals: Potebnja, Iz zapisok, S. 190: "poeti ravno- 
sil'nye centra" - Hervorhehg. - Potebnja. 8. Anm. 92.
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stellt, die trotz ihres unmittelbaren Kontaktes mit einem 
Syntagma, das ein Verb.fin• als Prädikat enthält, vollkommen 
selbständig sind - in der Regel haben wir aber auf subjektive 
Interpretation verzichtet und uns auf die Gegebenheiten des 
Textes allein gestützt• Besser als weitere Erklärungen werden 
hoffentlich die Beispiele selbst unseren Auswahlmodus demon- 
strieren.
Die Existenz wirklich selbständiger partizipialer Konstruk-
tionen in der älteren altruss. Literatur1̂  wird im allgemei-
nen geleugnet; Istrina, die einige Beispiele anführt, die an
der absoluten Selbständigkeit des Part.-Syntagmas überhaupt
keinen Zweifel lassen, stuft diese als Ausnahmen e i n . U n d
Ruzicka bemerkt zum 1Partizip als selbständiges Prädikat (abso-
lut prädikativ)1 : ”Aus unserem Material der Evangelientexte
sind Beispiele kaum herbeizubringen. Auch sonst sind sie

102selten: ..." Für das 16. Jh. sind aber selbständige Part.- 
Konstruktionen reichlich belegt, wenngleich uns nirgends eine 
Vorstellung vermittelt wird, in welchem Maße sich diese Er- 
scheinung ausgebreitet hatte. Boretzky spricht von sechs "Prä-
teritumspartizipien als Prädikate"1̂  und erwähnt ”unter den

* * 104343 Formen auf -8ce etwa 30 mit prädikativischem Gebrauch.”
Otten erwähnt - wie meist ohne präzise statistische Angaben -
diese Erscheinung ebenfalls, die er allerdings teilweise als

105graphische Verwechslungen wertet.
Bevor wir uns den Texten zuwenden, wollen wir festhalten, daß 
Häufungen partizipialer Syntagmen, die rhetorisch (meist in 
Form eines Isokolon) an ein Verb.fin. angeschlossen werden, 
in die Statistik und die Erörterungen nicht einbezogen sind, vgl,
100) "drevnerusskij Jaz." - 'gemeinostslavisch*, "staror. jaz."

- 'altruss.' (ab 2. Hälfte 14. Jh.) als Abgrenzung gegen 
"staroukrainskiJ Jaz." und "etarobeloruss. Jaz•".

101) Istrina, Sint•JavleniJa, S• 90 ff.
102) Ruzicka, Das synt. System, S. 226.
103) Boretzky, Tempusgebrauch, S. 138.
104) ebd., S. 132.
105) Otten. Die fin.Verbalformen, S. 2^7 f.: Korrelation von 

Ipf. 3.8g. -8e und Part.praes. -все, "die einander gra- 
phisch und zum Teil auch semantisch sehr nahe kamen."
Zu Aor. - Part.praet. s. S. 269 f. - Nikiforov, Glagol,
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Vgl. z.B. KP 75/27 "0 gore tobe, sedmocholmii,
jako poganii toboju obladajut,
ibo koliko blagodetej boziich na tebe vozsijasa,

ovogda proslavljaja i velicaja .•.,
ovogda ... nakazaja i nastavi jaja ...,
ovogda ... proslavljaja, ..."

1Wehe dir, Siebenhügelige,
da dich die Heiden beherrschen -
denn wieviel der. göttlichen Gnade hatte über dir

geleuchtet,
wodurch du manchmal gerühmt und erhöht wurdest, 
wodurch du manchmal bestraft und belehrt wurdest 
wodurch du manchmal (abermals) gerühmt wurdest..

Die Part.־Syntagmen hängen alle in gleicher Weise von "voz- 
sijasa" ab und erläutern, was mit diesem abstrakten Ausdruck 
gemeint ist. - Vgl. auch KP 68/42 und KP 69/5 ־ solche zwar 
umfangreichen, vielgliedrigen Häufungen partizipialer Syntag- 
men haben wir nicht in die folgenden Betrachtungen einbezogen, 
weil sie auf Grund ihrer klaren Gliederung stets jenes Verb. 
fin. erkennen lassen, dem sie zu- und untergeordnet sind.

3.3.1 K-pler Text
In der K-pler Erzählung sind eigenständige partizipiale Syn- 
tagmen mit absoluter Prädikation selten. Wir zählten nur acht 
(nicht einmal immer überzeugend^ Belegstellen.
Bevor wir uns diesen zuwenden, wollen wir kurz auf das Grund- 
schema des Satzes bzw. dee Satzgefüges im K-pler Text einge- 
hen. Man kann folgende Formel aufstellen:

(Part.praet.) - Verb.fin. - (Part.praes.).
Diese Reihenfolge ist in einem solchen Maße schematisiert, 
daß nicht immer die Handlung, die durch eine finite Verbform 
bezeichnet ist, die Haupthandlung darstellt. Gelegentlich ist 
ein partizipial ausgedrückter Vorgang wichtiger als das durch 
Verb.fin. wiedergegebene Geschehen. Es kennzeichnet den Stil 
des K-pler Autors, daß jegliche Handlungskette, alles Gesche-

S. 149 ff• und S. 264 ff.: Ipf.-Part.praes.; S. 154: Aor. 
Part.praet.; 8• auch Barnet. Vyvoj, S• 98 f.
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hen, auch Reflexionen und Reden hypotaktisch gefaßt werden in 
der Weise, daß das zu Beschreibende anscheinend oft schematisch 
in obige Form gebracht wird - die zuerst zu nennde Handlung 
erhält die Form des Part.praet•, die nächste erscheint als 
Verb.fin., die nächste schließlich als Part.praes. Doppelun- 
gen eines der genannten Glieder sind möglich, häufig natürlich 
auch Auslassungen einer Stufe. Oft hat es auch den Anschein, 
daß der K-pler Autor - gewissermaßen, um dem Satz das rechte 
Gewicht zu geben, oder einem bestimmten rhythmischen Empfinden 
folgend - dem Verb.fin ein Part.praet. (mit kurzer oder länge- 
rer Ergänzung) voranstellt, das von der Aussage her überflüs- 
sig ist. Vgl.:
60/22 "Сеѳагь ze, ѵгеть bol jar, !>oide po stenam grada, 

chotjasce videti ratnych, ..."
*Der Kaiser ging, nachdem er die Bojaren um sich ge- 
schart hatte, zur Stadtumwallung, weil er die Streiter 
aufsuchen wollte, ...'

Das Part.praet. hat im Grunde keinen Informationswert - "Ce-
8агь 8 bol jary poide/poidosa ..." sagt genau das Gleiche aus.
Aber diese Formel "ѵгеть boljar / cesarja / stratig ..." be-
gegnet immer wieder vor Verben der Bewegung anstelle einer
Aufzählung mit "8 + Instr." oder einfach mit "i" - vgl.
Zustuneja že ì_ vsi velbmoži poidosa po stenam ן..." 62/24

grada, smotrjaece sten ..."
Giustiniani und die Würdenträger gingen ..., 

um zu inspizieren •••'
Andererseits erscheinen Aussagen in Form eines Part.s, die 
von ihrer Bedeutung her absolute Prädikation verdienten, z.B.:
64/23 "Takože i toj zlovernyj Magúmét mnogo dnij sovetovavse.

j ļ r e l o z i s a  otstupiti v svojasi, ..."
'S0 beriet auch der irrgläubige Mehmed mehrere Tage 
(mit seinen Würdenträgern), und sie beschlossen, (die 
Belagerung aufzugeben und) heimwärts zu ziehen, ...*

In den meisten Fällen läßt sich aber doch beobachten, wie der 
K-pler Autor komplexe Vorgänge durch seine Wahl der Form - 
Verb.fin. oder Part. - gliedert, ordnet bzw. den Eindruck ei- 
nes bestimmten Wertungssystems vermittelt, das dem Leser durch 
eben jene Formen angeboten wird, z.B.:
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 ,Greki ze, vysed iz grada, Eobiyachu vo rvech turky״1 64/18
koi esce zivi bjachu, i,
BQbravse ich v mnogye kuci, eozigachut ich vkupe 80 
ostavsimi turami.״״
,Die Griechen verließen die Stadt/traten heraus und 
töteten die Türken in den Gräben, die noch am Leben 
waren. Sie trugen sie zu vielen Haufen106 zusammen und 
verbrannten diese mit den zurückgebliebenen Rammböcken.*

Sehr feinsinnig sind Haupt- und Nebenhandlungen voneinander 
abgesetzt. - Im folgenden Beispiel muß man dem Autor einfach 
folgen, seine Wertung akzeptieren:
63/32 "I, pad, gokloņisja im, placusce gorbko."

1Und er fiel nieder, verneigte sich vor ihnen und wein- 
te bitterlich.1

Entweder war für den Autor die Tatsache, daß sich der Kaiser, 
von dem hier die Rede ist, vor seinen Würdenträgern verneigt, 
die allerwichtigste Mitteilung - oder wir haben es hier mit 
schematischer Aufgliederung einer Reihe von Informationen zu 
tun•
Das soeben vorgestellte Satzschema müssen wir uns vor Augen 
halten, wenn wir uns nun Konstruktionen, Satzgefügen zuwenden, 
die m,E. eigenständige Part•-Syntagma enthalten.

70/3 "I tako ur.ļadiv skvernyj v 26 denb maija, propovednikom 
Ich otklikavse ekvernuju svoju molitvu, abie, voskrycav- 
ее, ѵэе voinstvo skakachu к gradu i prikativse pusky i 
placali i ••• i im že ne be ciała, takože i po
morju prldvinuvse korabli i katargy mnogyja i ņacachu 
biti grad otvBjudu •••״״
,Und 80 hatte der Unreine zum 26. Mai alles vorberei- 
tet• Ale die Muezzin ihr widerwärtiges Gebet auegerufen 
hatten, stürmte das gesamte Heer mit dem gewohnten Ge- 
schrei gegen die Stadt• Auch schleppten sie Geschütze 
und Feldschlangen und ••• in unvorstellbarer Anzahl her- ־ 
bei und zogen viele Schiffe und Galeeren zusammen, dann 
begannen sie, von allen Seiten die Stadt zu beschießen•'

An der Selbständigkeit des ersten Part •-Syntagmas "urjadiv״״

- 589 -
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kann es keinen Zweifel geben. Das folgende Part.praet. "otkli-
kavee" ist Teil eines falsch gebildeten Dat.abs• für korrektes:

 ̂ 107**propovednikom ich otklikavšim ..." . Möglicherweise ist die
Datumsangabe noch in den Dat.abs• einzubeziehen, dies ist in

10ftder K-pler Erzählung sehr häufig zu beobachten. Der Dat.abs. 
ist eigentlich auf **vekrycavee" zu beziehen - *nachdem sie ihr 
Gebet beendet hatten, brachen sie in Geschrei aus', doch wird 
**v(0)8krycav/8e" 80 formelhaft verwendet, daß man es - wie die 
Übersetzung vorschlägt - am besten adverbial direkt dem Haupt- 
verb **skakachu** zuordnet.
Mit "prikativse" beginnt ein neuer Komplex. Das Syntagma um 
"prikativse" ist wegen der vielgliedrigen Aufzählung (im gan- 
zen sechs Glieder) sehr umfangreich, ihm ist beizuordnen das 
Syntagma um "pridvinuvse". Beide beziehen sich auf "nacachu", 
sind diesem untergeordnet und stehen (wie auch die Part.praet.־ 
Formen des vorigen Komplexes) im Verhältnis der Vorzeitigkeit 
zu diesem: Yiachdem Geschütze und ... herangeschleppt und 
Schiffe und ... zusammengezogen worden waren, begann die Be- 
schießung von allen Seiten (d.h. vom Land und von der Seeseite 
her).1
Immerhin ist hervorzuheben, daß im zweiten Komplex die Part.ien 
durch ״*i" vom Verb.fin. "načachu biti" abgesetzt sind und da- 
her ein gewisses Eigengewicht haben - dennoch ist nicht zu ver- 
kennen, daß im Vergleich zur Beschießung das In-Stellung-Brin- 
gen der Schiffe und Geschütze rein vorbereitenden Charakter 
hat und insofern die Form des Part.s für diese Handlungen 
durchaus berechtigt ist. Ähnliches kann man vom ersten Komplex 
sagen: Der Dat.abs• (*otklikavse") gibt die zeitliche Einord- 
nung - vermutlich: nach dem Morgengebet, *,vskrycavee" eine 
begleitende Handlung, die durch ihren Anfangspunkt ausgedrückt 
ist. Wirklich autonom ist nur **urjadiv"; das Part,praet• ver- 
tritt hier einen Aorist, weil das Syntagma eine resultative 
Feststellung beinhaltet: 'Und 80 hatte ...* (Überschrift- 
funktion)•

107) An sich ist richtig: -ѵвет, -всей, doch treffen wir in
un&eren Texten nur die pronominale Endung an: -veim usw.

10Ѳ) Von den 23 Datierungen im K-pler Text sind 9 mit Dat.abs. 
verbunden*
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78/16 "Mnogo vremja gostradal v ratnych chozeniich, ukryvaja- 
8ja вето i ovamo, da ne umru v okajanoj sej vere. Tako 
i пупе v 8ет velikom і etraenom dele uchitrjajagja 
ovogda bolezniju, ovogda ekryvaniem, ovogda že ѳоѵеэса- 
niem prijatelej evoich. ülovljaja vremja dozreniem i 
iepytaniem velikym, gigach v kazdyj denb tvorimaja 
dejanija vne grada ot turkov•"
,Auf den langandauernden Kriegszügen habe ich viel er- 
duldet und verbarg mich (während derselben) hier und 
da, um nicht in diesem verfluchten Glauben sterben zu 
müssen. So drückte ich mich auch in diesem furchtbaren 
Treffen/Kampf listenreich um den Einsatz: ,mal durch 
Krankheit; ,mal, indem ich mich versteckte; ,mal auch 
mit Hilfe der Ratschläge meiner Freunde. Weil ich (80) 
immer Zeit fand, zu beobachten und häufig die Menschen 
zu fragen, konnte ich alles, was außerhalb der Mauern 
auf türkischer Seite geschah, niederschreiben.'

Auch bei dieser Textstelle ist die Satzstruktur nicht ohne
weiteres erkennbar, "ukryvaja8ja" erläutert, detailliert "po-
stradai", "ulovljaja" eteht in kausalem Verhältnue zu "pisach":
,weil ich Zeit fand, Leute zu fragen, konnte ich niederschrei- 

109ben1• * Schwierigkeiten bereitet die Zuordnung von "uchitrja- 
jaeja". Zwar bezieht sich in gewisser Weise "ulovljaja" auf 
dae in Jenem Syntagma Gesagte (8. Übersetzung:,Weil ich (8 0) 
immer Zeit fand ...*), aber es handelt sich nur um einen sehr 
vagen Bezug, "uchitrjajasja" mit dem dazugehörigen Syntagma 
schließt im Grunde genommen an "ukryvajasja" - ,verbarg mich1 
an* ,So drücke ich mich/verberge mich listenreich auch jetzt*, 
"uchitrjajasja" ist dem vorherigen Part.praee. faktisch syno- 
nym. Die Beziehung zwischen beiden ist aber rein semantischer 
Natur, bixdet die Brücke zwischen zwei verschiedenen syntakti- 
sehen Einheiten: "Tako i nyne ... uchitrjajaeja" stellt ein 
eigenständiges Syntagma dar ־ während "ukryvajaeja" sich auf 
"postradał", auf ein Damale bezieht, bezeichnet "uchitrja- 
Jaeja" einen jetzigen Zuetand (bzw. meint die ln der Erzählung 
geschilderten Ereignisse). Das Part.praes. eteht hier für eine 
Imperfskt-Form ("uchltrjach" - entsprechend "pisach"), die zu 
bilden dem Autor vielleicht schwer fiel, weil sie so Starken 
Aor•-Charakter hat•

050711

־ 591 ־
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76/41 "Narodu že idušcu do devjatyja godiny i esce mnogym
визсет v cerkve ne dožda - izsēd iz cerkve."
1Weil das Volk schon bis zur neunten Stunde aus der 
Kirche herausströmte und noch immer viele darin ver- 
sammelt waren, da wartete er (der Sultan) nicht länger 
und verließ die Kirche•1

Die Dat.abs. stehen in kausalem Verhältnis zu "dožda". Das 
folgende Part•-Syntagma steht gleichsam in Antithese zu 
"ne dožda": 'er wartete nicht (länger), sondern verließ die 
Kirche'. Diese Gegenüberstellung unterstreicht in besonderem 
Maße* daß "ne dožda" und "izsed" koordinierte Vorgänge sind 
und daß "izšed" keineswegs der durch eine finite Verbform 
ausgedrückten Handlung untergeordnet anzusehen ist. Das 
Part.praet. vertritt an dieser Stelle - entsprechend "dožda"
-  e i n e n  A o r i s t .

65/23 "I jako uze ucinisa mesto veliko, abie vskrycav mno- 
žestvo ljudii, vskocivse na to mesto, drug druga 
topcusce; ..."
'Und als sie eine große Bresche in die Mauer geschossen 
hatten, erhoben die Türken ein riesiges Geschrei; sie 
stürzten (so wild) zu jener Stelle hin, daß sie sich 
gegenseitig stießen/traten;

Der Autor schildert hier hektisch ab- und durcheinanderlau- 
fende Vorgänge. Die Part.ien könnten als Mittel zur erregen- 
den, knappen Darstellung aufgefaßt werden. M.E. handelt es 
sich hier aber um einen unbeabsichtigten Fehler des Autors 
(als Folge der beschriebenen aufregenden Handlung) oder um 
irgendeinen Abschreibfehler, denn sobald wir die mittlere 
Part.-Form in einen Aorist umwandeln, haben wir die für den 
K-pler Autor typische Satzstruktur vor uns:
"I jako ucinisa mesto veliko,
abie voskrycav •.., vakocisa ••., ••• topcusce•״
Einen ähnlichen Fall stellt die folgende Textstelle dar, 
wo der Verdacht, daß dort Verschreibung vorliegen dürfte, 
durch eine merkwürdige Form - -vsasja - erhärtet wird, die im 
K-pler Text beim Nominativ nie begegnet:

00050711
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74/37 "I vzem otyedosa ego ot naroda i mnogo uyesceyachu ego, 
da izydet iz grada, i day emu konecnoe celovanie,

*Sie (ergriffen ihn und) führten ihn aus der Menge und 
versuchten, ihn zu überreden, daß er doch die Stadt ver- 
lassen möge. Als sie ihm den Abschieds-/Todeskuß gegeben 
hatten, kehrten sie wieder alle - stöhnend und klagend - 
an ihre Plätze zurück.1

"vzem" ist auch an dieser Stelle überflüssig, denn der Kaiser 
war ohnehin im Gespräch mit seinen Würdenträgern; von einer 
besonderen Handlung, die "vzem" beschreiben würde, kann also 
nicht die Rede sein (etwa 1liefen ihm nach', ,ergriffen ihn 
= fangen1 oder ähnliches). "dav" fungiert als Adv.־Part, zu 
"vozvrativsaeja"; das gleiche gilt in verstärktem bzw. noch 
eindeutigerem Maße für "stonja i rydaja", deren adverbiale 
Eigenschaft an dieser Stelle noch dadurch unterstrichen wird, 
daß sie vor der Porm, die die Haupthandlung ausdrückt, ste- 
hen ־ im K-pler Text stehen Part.praes.־Formen gewöhnlich 
hinter, Part.praet.־Formen meistens vor dem Verb.fin., das 
gewöhnlich den Vorgang, der im Mittelpunkt des Interesses 
steht, bezeichnet. Der gesamte Satzaufbau in Verbindung mit 
der Part.־Endung ־ivšasja macht es sehr wahrscheinlich, 
daß die Form ursprünglich "vozvratisasJa" gelautet hat oder 
lauten sollte.
Im übrigen scheint mir an dieser Stelle die Frage berechtigt, 
ob in diesem Satzgefüge nicht eigentlich "dav emu konecnoe 
celovanie" die bedeutendste Information darstellt. Doch kann 
*dav" in keinem Fall als syntaktisches Zentrum des Satzgefü־ 
ges gelten ־ diese Funktion hat eindeutig "vozvrativsasja".

Folgende Textstellen könnten wir noch hierher stellen:
64/23 (s.o., S• 588), 71/3 (sicher auch Verschreibung).1 
Wie die vorgeführten Beispiele zeigen, ist nicht ln jedem 
Pall die Eigenständigkeit der in Frage kommenden partizipia־ 
len Form gesichert, da verschiedentlich Verschreibung zu ver־ 
nuten 1st. Dennoch wollen wir für unsere Statistik bei diesen 
acht Belegen bleiben.

110) "I, udariv faris, chotjasce proskociti ..."
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3.3.2 Pleskauer Text

Während wir in der K-pler Erzählung nur mit Mühe selbständige 
partizipiale Syntagmen finden können und alle wichtigen Beleg- 
stellen, die nur irgend den Anschein machten, hierher zu gehö- 
ren, vorgeführt haben, können wir aus der Pleskauer Erzählung 
nur einen geringen Bruchteil der Part.-Konstruktionen mit abso- 
luter Prädikation präsentieren.
77/12 "Gosudarevy ze ... voeovdy paki boga na ротоэсь prizvav-

se i chrestbjanskimi glasy kriknuvse i vkupe snemsesja.
Mužie 8 nimi že i ženy i na dostalbnuju litvu • ••uetre-
misąsja, koegoždo s cim i как bog vrazumit:
o v i i  ž e  i z  r u c n i c  3 t r e l ši a . 1 u s č e .

i n i i  že  k a m e n ie m  l i t v u  p o b i v a j u s c e «

ovii že ich gorjasceju vodoju polivajusce.
inii že ogni zažiga.jusče. na nich mec.jusce i

v s j a c e s k i  i  p r o m y s l  j a . ļ u s c e . 11

,Die Voevoden riefen Gott wiederum um Hilfe an, riefen
mit christlichen Stimmen und brachen alle miteinander
a u f .  M ä n n e r  u n d  F r a u e n  s t ü r z t e n  s i c h  a u f  d i e  ü b r i g e n
Litauer - jeder mit dem, was (und wie) Gott (es) ihm
gerade eingegeben hatte:
die einen schossen mit ihren Flinten,
die anderen bewarfen die Litauer mit Steinen,
die einen begossen sie mit kochendem Wasser,
die anderen entzündeten Feuer (Fackeln) und warfen sie

ihnen entgegen.
So dachten sie sich immer etwas aus.1

Eine Parallelstelle hierzu mit ähnlichem Inhalt und fast dem 
gleichen Aufbau haben wir bereits an anderer Stelle zitiert 
(s.o., S. 566, Beleg 69/18). Die Aufzählung der einzelnen Tä- 
tigkeiten war dort aber noch länger und in zwei reimende Blök- 
ke aufgeteilt - der erste Teil war durch 3״pl.ipf. -(j)achu, 
der zweite Teil durch Part.praes. auf -jusce reimend gestaltet. 
Dort hatte sich ganz deutlich gezeigt, daß die partizipialen 
Formen die Ipf.-Formen variierten, also vertraten. Das können 
wir auf diese Textstelle ausweiten.
Ebenso selbständig wie die Part.praes.-Formen sind die Part, 
praet.-Belege der ersten Zeilen. Es werden knapp einige Fak- 
ten mitgeteilt, die für die folgende reimende Szenenschilde- 
rung unerläßlich sind. Diese Informationen entsprechen in
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ihrer Wertigkeit vollkommen der anschließend gegebenen, die 
durch Aorist ausgedrückt ist. Entsprechend dürfen wir die 
Part.praet«-Formen an dieser Stelle als Ersatz für Aor.-Formen 
betrachten.
37/22 "Znamenavse ze sja siloju voobrazenija kresta christova

ot pecersko(go) igumena Selivestra. Taze po cjudotvornym
ikonam znamenavsisja i mnogie obety svjatym mestom i ...
svjatym ikonam vozdati obescavsesja. naipače ..."
1Der Abt des Höhlenklosters Sylvester segnete ihn (den 
Zar) durch die Kraft des Kreuzeszeichens. Auch wurde er 
mit vielen Ikonen gesegnet und gab den heiligen Stätten 
und den Ikonen manches Versprechen, vor allem ...'

In diesem ganzen Abschnitt (der durch Überschriften am Anfang 
und am Ende klar markiert ist) gibt es keine finite Verbform. 
Es handelt sich wieder um eine kurze Notiz - die Fakten werden 
knapp referiert; solch resultativer Erzählweise entspricht 
der Aorist, den hier die Part.praet.-Formen ersetzen.

45/26 "Simi ze slovesy lukavymi nakazav izvysnich svoich get-
manov i rochmistov i ..., i tako raspustiv ich, koegoždo
na 8voe panstvo. Sie že prirek im, jako ,po vremeni
Sestbvija puti liety vozvescatelbnyja к vam imaju pri-
siati1• Sii že nacalbnyja volki ko krovoprolitiju, iz-
ѵузпіі ego getmany 8 ... voi obescavsesja к svoemu
korolju, ..., po evo velenbju soveršiti,

* koždo vo svojasi."
'Mit diesen falschen Worten (die zuvor zitiert wurden) 
hatte er seine großartigen Hetmane und Rottmeister und 
... angewiesen; und so entließ er sie in ihre Heimat. 
Folgendes sagte er ihnen (noch): Ich werde euch mittei- 
len/schreiben, wann der Feldzug beginnt. - Diese (die 
Herde) zum Blutvergießen leitenden Wölfe, jene großar- 
tigen Hetmaneund ... Krieger versprachen ihrem König, 
alles gemäß seinem Befehl zu verrichten.
Und (dann) zog jeder in seine Heimat.'

Durch den abschließenden Aor. ist das Tempus der vorausgehen- 
den vollkommen autonomen Part.-Konstruktionen angegeben. Wir 
können die Erzählweise hier distanziert-resultativ nennen.
Dem widerspricht nicht die pejorativ-metaphorische Ausdrucke- 
weiee gegen Schluß - im ersten Teil der Erzählung begegnet 
dleee überall.

־ 595 ־
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V V V V61/4 "Nesytosti ze svoeja alcbu vsjaceski i nacala nakormiti 
iskase, vsjaceski ko gradu gradoemnago umyśleni ja mesta 
isķase, i so vsemi svoimi ... pervosovetniki usovetovav 
ze i usmotrev mesta, ugol grada, •..; sie mesto iz narja- 
du rozbiv i tako vzjati gorod. Semu ze ego sovetu tverdo 
uloživsusja#"
*Seinen unersättlichen Hunger wollte er gänzlich und von 
Anfang an stillen - (mit anderen Worten:) niit ganzer 
Energie suchte er eine Stelle (in der Stadtmauer), wo 
sich die Erstürmung der Stadt am besten durchführen lie- 
ße. Er beriet sich mit seinen Ratgebern und nahm die 
fin Präge kommenden) Stellen in Augenschein,••.; eine 
(bestimmte) Stelle sollte mit dem Geschütz beschossen 
werden und hier dann auch die Erstürmung der Stadt er- 
folgen• Diesem seinem Plan wurde vehement zugestimmt.1

Die Ipf.-Formen stehen im Rahmen allgemeiner Feststellungen, 
deren eine die Interpretation der vorangehenden metaphorischen 
Aussage ist. Daraufhin werden konkrete Vorgänge genannt: eine 
Beratung und eine Besichtigung der Mauern Pleskaus fanden 
statt, eine bestimmte Stelle ausgewählt (die genaue Beschrei- 
bung beginnt mit "ugol grada", ohne Verb- oder Part.-Form)•
Dann wird die Konstruktion sehr undurchsichtig.^Die folgenden 
Worte (**.-. rozbiv ...") können nicht bedeuten, daß sie diese 
bestimmte Stelle beschossen - dies erfolgt viel später (S. 64Ì 
Der letzte Satz (Dat.abs. "... ulozivsusja") stützt unsere 
Interpretation, daß "rozbiv" und "tako vzjati gorod" die Kern- 
punkte des Plans darstellten: wenn die Mauer an dieser Stelle 
zerschossen ist, soll mit dem Sturm auf die Stadt begonnen 
werden. An solchen Stellen wie dieser zeigt sich deutlich, 
daß dem Pleskauer Autor die partizipiale Ausdrucksweise nicht 
nur dazu dient, die finiten Verbalformen zu variieren, sondern 
es wird auch offenbar, daß sich hinter dem Gebrauch der Part.ien 
erhebliche formale bzw. syntaktische Unsicherheiten des Autors 
verbergen.
Die Tatsache, daß die Part.ien allesamt von präfigierten Ver- 
ben gebildet werden, die sonst der Bildung von Aor.-Formen 
dienen, stützt die Annahme (auf dem referierenden Charakter, 
fast Telegrammstil der Darbietung der Fakten beruhend), daß 
auch diese Part.praet.-Formen an die Stelle von Aor.-Formen 
getreten sind.
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70/17 "••• pecerskij igumen Tichon i protopop Luka i • ••,
jako že sie slySav, vsi ze voskricavae glaey nemolcnymi 
i ruce prostirajusce к precistomu obrazu; na kolenu 
pripadajuBce. slezami že mramor pomosta cerkovnago ... 
vozmocisa; к bogorodicy о вравепьі gradu Рвкоѵи • •• 
шоіjažcesja« Tako že i zeny blagorodnyja k molebnomu 
stojaniju v sobornuju сегкоѵь go£edges^a, kricjuści i 
glaey rekužce, i v persi svoja Ььjužce, i к bogu i pre- 
čistoj bogorodicy moljažcesja, o zabrała že i o most 
ubivajužcesja, molebneno vopijužče.
... placjusce i glasy vopijužce, ... bbjusce, prizy- 
vajužce, «.. moljasce."
'... der Abt des Höhlenklosters Tichon und der Oberprie- 
ster Luka und ... - als sie dies erfahren hatten, da 
entfuhr ihnen ein unüberhörbarer Aufschrei (oder: sie 
schrien los mit unüberhörbaren/nicht verstummenden Stim- 
men) und streckten die Hände aus zum Bildnis der Aller- 
reinsten; auf die Knie fielen sie, und mit ihren Tränen 
netzten sie den Marmorboden der Kirche; sie flehten die 
Gottesmutter um die Errettung Pleskaus an. Auch edle 
Frauen waren in die Kathedralkirche gekommen, um dort 
stehend zu beten, sie schrien und heulten1'ו fait lauter 
Stimme), schlugen sich die Brüste, flehten zu Gott und 
zur allerreinsten Gottesmutter, schlugen (mit dem Kopf?) 
an Wand und Boden, schrien im Gebet. ...*

Wie uns bereits im Zusammenhang mit den finiten Verbalformen 
aufgefallen war, liebt es der Pleskauer Autor, die gleiche 
verbale Form über längere Abschnitte durchzuhalten - so erzielt 
er leicht verbalen Reim, gleichzeitig bedingen gleiche verbale 
Formen auch parataktische Fügungen, die hinsichtlich der Kon- 
struktion kaum Probleme aufgeben. Die gleiche Beobachtung ma- 
chen wir nun beim Part. Immer wieder begegnet uns das gleiche 
Part• - entweder Part.praes. oder Part.praet. Die beiden in 
die Masse der Part.praes.-Formen gestreuten präteritalen 
Part.ien bilden eine Ausnahme. Mvoskricav8en könnte so ge- 
meint sein, wie die Übersetzung versucht, die Form zu deuten:
,eie erhoben groües Geschrei/Wehklagen1 - ale erete Reaktion 
auf dae soeben Vernommene: die Litauer haben Telle der Mauer

111) Verschiedene Varianten haben hier: "glaey revuece" -
heulten mit (lauten) Stimmen - Vgl. Textauegabe. S. 102 
(Ziffer III, 4).
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und einzelne Basteien gestürmt• Das Inchoative, Plötzliche 
des Aufschreis ist mit dem Verb "voskricati״* sehr gut ausge- 
drückt - und das mit diesem Perfektivum korrelierende Tempus 
ist der Aorist bzw. für den Pleskauer Autor auch ersatzweise 
das Part.praet.
Ähnlich ist der Pall von **sosedsesja״* gelagert. Man könnte
diese Porm zwar einem folgenden Part.praes. unterordnen im
Sinne einer temporalen Ergänzung (Vorzeitigkeit) - etwa:
*nachdem sie in die Kirche gekommen waren, schrien und heulten
sie •••״, worauf das Pehlen von י״in zwischen 1״sosedsesja" und
kricjusci" deuten könnte. Doch scheint mir, daß die durchgän-
gig parataktische Struktur auch dieses Abschnitts eine solche
Interpretation nicht erlaubt. Pür *Zusammenkommen1 stand dem
Autor nur "sojtisja** zur Verfügung - wie schon verschiedentlich
erwähnt, scheinen nichtdeterminierte Entsprechungen präfigier-
ter Verben der Bewegung noch nicht vollkommen als imperf.
Aspektpartner der letzteren empfunden worden zu sein - so ist
z.B. 1*schoditisja* im Sinne von **sobiratisja** bei Sreznevskij

112(III, 861) kaum belegt. Da ihm sprachlich anscheinend nur 
1*sojtisja1* zur Verfügung stand, kam auch hier nur Aorist oder 
Part.prae t. in Präge.
Die übrigen Handlungen sind (fast) alle durch Part.praes. be- 
zeichnet. In dieser aktualisierenden Schilderung, die jede 
Einzelheit registriert, die auch vor Wiederholungen nicht halt- 
macht, diese anscheinend sogar forciert, dürfen wir die Part, 
praes.-Formen als Ersatz von Ipf♦-Formen einschätzen, da eie 
Vorgänge, entsprechend dem Praes.hist. - ohne jegliche zeitli- 
che Perspektive benennen.
Eretaunen muß in diesem Kontext "vozmocisa״״. An sich hat es 
in dieser Aufzählung von Vorgängen keine andere Wertigkeit als 
die übrigen Handlungen. Ein realer oder gedachter Abschluß dee 
,Benetzens' ist an dieser Stelle gar nicht möglich. Allerdings 
wurde im Zitat oben ein Vergleich ausgelassen, den wir der 
Deutlichkeit halber eret hier einführen:

112) Dort sind zwei Beispiele angeführt, für ״״sbitief" in die- 
sem und ähnlichen Sinne (Srezn. III 712) aber fünf Belege.
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70/22 slezami ze тгатог pomosta cerkovnago,
jako atrujam! mnogimi reki vozmocisa."

sie netzten den Marmorboden der Kirche 
mit ihren Tränen wie mit mächtigen Strömen eines Plusses.1

Ев kann sein, daß der Autor dieses Bild als in sich abgerundet 
vor Augen hat, was diese Aoristform bewirken würde.

75/21 "Tako ze vo edino serdce vse bogorodicy milostb priemse, 
i seja pomosciju vooruzivsesjat
jako edinemy usty bogorodicju na ротозсь prizyvajusce 
i vo edin glas kriknuvse,
gosudarevy ... voevody, s nimi že i ... vse voinstvo^¥

rekusce:"■ ■ ,  — -----

1Gleichsam in ein Herz nahmen so alle die Gnade der
Gottesmutter auf
und wappneten sich mit deren Hilfe, 

gleichsam mit einem Mund riefen sie die Gottesmutter
zur Hilfe herbei, 

gleichsam mit einer Stimme schrien die Voevoden und ...
und sprachen:

Trotz der rhetorischen Ausgestaltung handelt es sich um einen 
Abschnitt, der auf die folgenden programmatischen Worte hin- 
führt, darin haben wohl die Part.praet.־Formen, welche ja im 
Pleskauer Text wie der Aorist Abgeschlossenheit der ausgedrück- 
ten Handlung bezeichnen, ihren Grund, "rekusce" verwundert 
uns nicht ־ es handelt sich um eine Formel, die wörtliche Rede 
einleitet.
Verwundern muß uns aber "prizyvajusce". Dieses Syntagma ist 
praktisch demjenigen um "kriknuvse" synonym. Wir können uns 
die unterschiedlichen Formen nur so erklären, daß der Autor 
dem Pluraletantum *ediny usty" automatisch das mit der imperf. 
Verb-Variante ("prizvati - prizyvati") korrelierende Part, 
praes. verband und dem Sing. "edin glas" das einmalig/momenta- 
ne״ sicher bereits klar perfektive "kriknuti"/"kriknuvse" zu- 
ordnete. An anderer Stelle lesen wir:
84/31 "0 sem že mnogo boga na ротовсь prizvavse".
Im Beleg 77/12 (s.o., S. 594) sind "prizvavse" und "kriknuvse" 
einander beigeordnet:
77/12 "Gosudarevy ... voevody ... prizvavse i chrestbjanskimi 

gla8y kriknuvee".
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Hier nun steht "kriknuvse" nach einem Instr.pl. Aus dem Ge- 
brauch dieser ?ormen lassen sich also keine Kriterien ablei- 
ten, die über die Verwendung der Verb- bzw. Part.-Form verbind- 
lieh Auskunft geben. Vielmehr müssen wir einen zuweilen recht 
willkürlichen Gebrauch der Formen konstatieren, der sogar in 
Abschnitten mit verbalem Reim beobachtet werden kann.11^
Bevor wir den Abschnitt über eigenständige Part.-Syntagmen im 
Pleskauer Text abschließen, seien noch einige Textbeispiele 
vorgestellt, wo entgegen dem allgemeinen Gebrauch das Parte 
die übergeordnete, ein Verb.fin. die untergeordnete Handlung 
wiedergibt. Ein Beispiel hatten wir schon vorgestellt (s.o.,
S. 584- , Anm. 96) :
74/27 "Egda ze ... idosa к prolomnomu mestu ...,

togo že casu, ..., vesnicy na konech pribežavše■..n
•Als sie an die Breschenstelle gezogen waren/zogen, 
kamen Boten zu Pferde herbeigesprengt ...*

Daß dies kein Einzelfall ist (oben, S. 584* Beleg 75/5, hatten
114 \wir den umgekehrten Fall vorgestellt ), mag die folgende 

Textsteile demonstrieren :
60/11 "Oni ze, egda 22S2ÍÍS25 z 60r0da ze» 

tokmo cernostb v lese iduscu videv."
,Die Litauer waren, als sie sich von der Stadt zurück- 
gezogen hatten, nur noch als dunkle, sich im Wald dahin- 
bewegende Stelle zu erkennen. *

40/16 "Paki že, sie slysav ruskij gosudarb,
jako ne tokmo obetov svoich po svoeja im vere zabysa,
no i na Ьгапь voopolcivšesja i gradi paki vosgriemljut,
razgnevavse že sja na nich gosudarb, ..."
,Als der Herrscher erfahren hatte, 
daß sie nicht nur ihre geleisteten Eide vergessen, 
sondern sich wieder frisch gerüstet hatten und die 
Städte wieder zurückeroberten,

da entbrannte er in Zorn gegen sie.״

113) Die Frage, ob hier evt. Abschreibfehler vorliegen, können 
wir nicht beantworten, da unsere Textausgabe keine mor- 
phologischen Varianten gibt.

114) "egda pribezavse ..., ••• rekosa".

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



• •

050711

Wir konnten nur einen ganz geringen Teil der insgesamt 92 
Part.-Syntagma mit absoluter Prädikation voretellen. Die Bei- 
spiele haben gezeigt, daß in der Pleskauer Erzählung verbale 
Formen mit Part.ien frei austauschbar sind - daß also das 
Part, als vollwertige Variante für das Verb.fin. fungieren 
kann.
Wir haben versucht zu bestimmen, welches Tempus die beiden 
Part.-Varianten vertreten. Das Ergebnis war nicht überraschend:
Das Part.praes. wird von imperf. Verben gebildet und

ersetzt das Imperfekt ;
Das Part.praet. wird von perf. Verben gebildet und

ersetzt den Aorist.
Partizipiale Formen in der Funktion des Verb.fin. treten wie 
dieses meist in Gruppen auf und dominieren einzelne Abschnit- 
te. Gelegentliche Alternationen konnten nicht immer zureichend 
erklärt werden und fügten sich zu keinem zusammenhängenden 
Bild. Es scheint so, daß auch die Part.ien (praes. - praet.) 
ziemlich willkürlich gebraucht werden; entscheidend ist auch 
hier, daß die Aspekt-Korrelation gewahrt bleibt.

Während uns bei der Untersuchung vermuteter selbständiger par- 
tizipialer Konstruktionen im K-pler Text meistens klar wurde, 
daß die Unabhängigkeit derselben oft recht fragwürdig oder 
aber Verschreibung zu vermuten war, erwiesen sich die Beleg- 
stellen aus dem Pleskauer Text als so eindeutig, daß wir die 
Frage nach der Eigenständigkeit erst gar nicht zu stellen 
brauchten und vins mit der Frage nach dem Grund für den Gebrauch 
der Part.praes.- oder Part.praet.-Formen befassen konnten.

־ 601 -
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3.4 P§2-H5i®rS®2rŚDSiS«?SEił5łEi§łz§ZSia0ma
Las Part, in der Punktion eines 'untergeordneten*, ļperiphe-
ren', *zweitrangigen1 usw. Prädikats war in seiner Aussage im-
mer dem Verb.fin. untergeordnet, doch nicht in dem unmittelba-
ren Maße wie das heutige Adv.-Partš ("deepricastie"), sondern
mittelbar, über das Subjekt. Einhellig wird festgestellt, daß
das präpositive Part, besonders starke prädikative Kraft be-

115sitze - vor allem, wenn das Subjekt bei ihm steht. Umgekehrt 
habe das nachgestellte Part, immer stärker unter dem Einfluß 
des Verb.fin. gestanden. Von untergeordnetem Prädikat spricht 
man, wenn ein Part, mit dem Subjekt des Satzes, das natürlich 
auch das Subjekt des Verb.fin. darstellt, bedeutungsmäßig 
sehr eng verbunden ist und mit jenem ein ziemlich eigenständi- 
ges Syntagma bildet, wobei aber die Bindung an das Verb.fin. 
auch stets erhalten bleibt, ebenso die übergeordnete Bedeutung 
desselben. Charakteristisch für diesen Zustand ist die Numerus- 
und Genus- Kongruenz zwischen Subjekt und Part. Die Störung 
derselben zeigt an, daß sich die Bindung zwischen Subjekt und 
Part, gelockert hat und jene Entwicklung, die mit der adverbia- 
len Punktion des "deepricastie" abgeschlossen ist, ihren An- 
fang nimmt, d.h. in der gesprochenen Sprache schon längst ihren 
Anfang genommen haben muß.11  ̂Wie sich die Entwicklung abge- 
spielt hat, ist noch weitgehend im dunkel.
So wäre es sicher von einigem Interesse zu erfahren, welchen 
Entwicklungsstand unsere Texte zeigen. Da aber, wie wir zu zei- 
gen versucht haben, der Unterschied zwischen unseren Texten 
hinsichtlich der Punktion des Part.s auf einer ganz anderen 
Ebene liegt, wollen wir die Präge, ob das Part.Syntagma von 
Pall zu Pall stärker zum Subjekt oder stärker zum Verb.fin.

115) Istrina, Sint. javlenija, S. 87; Nikiforov, S. 247; 
Ruzicka, Das synt.System, S. 15 - 43; шг.а.

116) Allerdings ist die Präge zu stellen, in welchem Maße 
hier überhaupt eine umgangssprachliche Entwicklung vor- 
liegt. Sicher kamen die Unsicherheiten in der Schrift- 
spräche daher, weil die lebende Sprache nominale Part.ien 
gar nicht mehr verwandte, von einigen voll adverbialisier- 
ten Pormen ("molca" u.a. vielleicht) abgesehen.
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gravitierte, auf eich beruhen lassen - sie würde eine spezielle 
Untersuchung erforderlich machen.
Methodisch schließen wir uns dabei an Nikiforov an, der folgen- 
de klare Scheidung trifft:
Absolute Prädikation hat das Part• dann, wenn im betr• Satz 
kein Verb.fin• zu finden ist; das trifft auch auf den konjunk-

ו ו •tionalen Nebensatz zuד
Die Punktion eines "prieastie-predikat" (= zweitrangiges/peri- 
pheres Prädikat - "vtorostepennoe skazuemoe") erfüllt es dann, 
wenn es durch eine Konjunktion vom Verb.fin• getrennt ist• Das 
Subjekt, wenn es ausgedrückt wird, tritt in das Part•-Syntagmal1
In allen anderen Fällen spricht Nikiforov vom "deepricastie" -ן ו  оdie Form des Part•8 spielt dabei keine Rolle• *

Wir übernehmen zwar diesen Standpunkt bezüglich des "deepri- 
castie", betonen aber, daß wir dies nicht 80 sehr im heutigen 
Sinne verstanden wiesen wollen, sondern im allgemeineren Sinne
- wie e8 die Überschrift dieses Abschnittes ausdrückt: als 
untergeordnetes Part•-Syntagma. Denn mir scheint es noch ver- 
früht, generell vom Adv.-Part• ("deepricastie") zu sprechen, 
da in manchen Fällen die Bindung an das Subjekt bis zum gewis- 
sen Grade gegeben zu sein scheint, wohei aber gleichzeitig am 
Charakter einer Erläuterung des Prädikats (Verb.fin.) durch 
daB fragliche Part• nicht zu zweifeln ist. Wenn wir also allge- 
meiner vom 'untergeordneten Part•-Syntagma1 (und nicht vom "dee- 
pricastie") sprechen, dann stellen wir dies in Gegensatz zum 
Part• mit absoluter oder aber mit relativ eigenständiger (ei- 
genes Subjekt; Konjunktion zwischen Part, und Verb.fin.) Prä- 
dikation. Gleichzeitig wollen wir mit dieser allgemeineren 
Formulierung bestehende syntaktische Unterschiede, besser:

117) D.h• Funktion und Art des Nebensatzee ergeben sich айв der 
subordinierenden Konjunktion, nicht aus der Form des Prä- 
dikate: nämlich dee Partizips. Das Part•-Syntagma kann ei- 
genes Subjekt haben. - Nikiforov. Glagol, S. 245 ff*

 -Allerdings bleibt das postpoeitive Part• mit seiner gerin (ו8 1
geren prädikativen Kraft im Vergleich zum präpoeit• Part• 
meist ohne Subjekt, das sich dann meist beim Verb.fin. 
befindet. Nikiforov. a.a.O., S• 247 ff.

П8) ebd. f S• 260 ff•
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feine Nuancen, die hinsichtlich des heutigen Adv.-Part.s ("dee- 
pricastie") noch bestehen, außer acht lassen, um so alle die 
Konstruktionen zu erfassen, innerhalb welcher sich das Part.־ 
Syntagma überhaupt in größerer Abhängigkeit befindet - auch 
wenn dessen Punktion also von der des "deepricastie" geringfü- 
gig abweicht.

3.4.1 K-pler Text

55/23 "I abie севагь vozbudivs.ļa ot sna, vskore gos^laet v
Vizandiju magystrov i gradckych delatelej gotoviti
mesto; sam že севагь, ostaviv v Rimu kesari ..., goide
s matēriju svoeju Elenoju v Vizandiju, ...
'Kaum vom Schlaf erwacht, schickte der Kaiser sogleich 
Magister und Stadtbaumeister, damit diese die Stätte 
(zum Bau einer Stadt) vorbereiteten:
unter Zurücklassung der Mitkaiser (= seiner Söhne) in 
Rom begab er sich mit seiner Mutter, Helena, nach 
Byzanz, ..•'

In beiden Sätzen steht das Subjekt direkt beim präpositiven 
Part. Dennoch ist, besonders im ersten Satz, die geradezu ad- 
verbiale Punktion des Part.־Syntagmas außer Präge. Im Prinzip 
gilt dies auch für den zweiten Satz, wie ihn der vorgeführte 
Ausschnitt zeigt. Im Original wirkt dae Part.-Syntagma etwas 
selbständiger, weil der Ausdruck "kesari" - ,Mitkaiser' dort 
erläutert ist, dem russischen Leser war der Begriff offenbar 
fremd.1

y57/8 "I, preukraeiv grad, yozda emu cestb veliju obnovleniem
i prazdniky i torzestvy velikimi na mnogye dni, ..."
'Nach der überaus gelungenen Verschönerung der Stadt 
verlieh er dieser durch die Einweihungsfeierlichkeiten und 
sich über viele Tage erstreckende Peste hohes Ansehen,...'

Das Part, faßt das zuvor Gesagte zusammen - ев waren verschie- 
dene Maßnahmen zur Verschönerung der Stadt genannt - "preukra- 
siv grad״* leitet über zu den erwähnten Feierlichkeiten und vor 
allem zur Namensgebung: "Carbgrad".

119) "kesari: dva syna, Konstu i Konstjantina, a synovca svoe- 
go Adamanta v Bretaniju (poslav), poide ..." mgr.
= Mitkaieer, auch Designatus. Das im K-pler Text allgemei- 
ne "севагь" gibt t/£ wieder.
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59/20 "Сеэагь že 0Ьъе|йа8е vokrug grada pocastu, ukrepljaja 
stratig i voin, takože i •••יי
1Der Kaiser ritt oft die Befestigungsanlagen entlang 
(= ritt um die Stadt herum), wobei er die Strategen 
und die Streiter, und auch die ..., (geistig) stärkte•1

An dieser Stelle wäre zu fragen, welche Tätigkeit als wesent-
licher einzuschätzen wäre, das Umherreiten oder die moralische
Stärkung der Verteidiger• Das Umherreiten ist doch nur Mittel
zum Zweck• Allerdings scheint es, als werde "obbež(d)ati" im
K-pler Text semantisch eingeengt auf die Bedeutung *inspizie-
ren1 - vgl. auch den folgenden Beleg• Mit solcher Semantik
des Verb.fin• würde der Gebrauch der Part.-Form verständlich:

1Der Kaiser inspizierte die Befestigungsanlagen, 
wobei er den Verteidigern auch Mut machte, sie stärkte.1

59/41 "Gradckie ze ljudi takoze vopijachu i kricachu na nich, 
ЬьjuSče8ja 8 nimi krepko•
Севагь že o^ežase P° vsemu gradu, ponužaja ljudi svoi, 
dajuece im nadežu božiju, ...יי
1Die Griechen riefen und schrien ihnen ebenfalls entge- 
gen und kämpften mit ihnen erbittert.
Der Kaiser ritt an den Wehranlagen entlang (= inspizier- 
te die W• ) ,  wobei er die Streiter anspornte, indem er 
ihr Gottvertrauen bestärkte,

Die erste Fügung bringt wieder die Frage der Wertigkeit der 
Handlung ins Spiel - kämpften sie schreiend oder schrien sie 
kämpfend? Es sei an unseren eingangs dieses Kapitels geäußer- 
ten Eindruck erinnert, daß der K-pler Autor seinem Satzschema 
oft automatisch zu folgen scheint, weil gelegentlich die offen 
bar wichtigere Handlung in Form des Partizips,und umgekehrt 
manchmal die begleitende Handlung in Form des Verb•fin• er- 
scheint•
Im zweiten Satzgefüge finden wir als Hauptverb wieder "0Ьъ- 
ееаве" - 'umherreiten/inepizieren*• Im ersten Augenblick mag 
die Tatsache verwundern, daß zwei Part.ien mit unterschiedli- 
eher Endung folgen: •1ponužaja" und "dajuece"• Das mag daran 
liegen, daß "dajuece" im K-pler Text auf Grund des häufigen 
Gebrauchs formalisiert iet - "daja" erscheint nie. So aber - 
ob vom Autor gewollt oder nicht, erscheinen verschiedene parti 
zipiale Formen in verschiedener Funktion: "ponužaja" ist zum
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Verb.fin. "оЬъегаве" zu stellen, wohingegen "dajusce" das vor- 
hergehende Part. "ponužaja" detailliert.
64/32 ”On že, lukavyj, 8e slysav, EĢradovasJa v serdei svoem, 

cajusce. nuža nekaja prüde gradu,
i otložse svoe otstuplenie, naca_soyesceyati o miru."
1Als dieser Hinterhältige davon erfahren hatte, freute 
er sich von ganzem Herzen, nahm er doch an, K-pel sei 
in großer Bedrängnis.
Er verschob seinen Rückzug und begann (stattdessen) 
Friedensverhandlungen.1

"slysav" steht hier in der bekannten auslösend-begründenden
Funktion (1als er dies gehört hatte, tat er jenes = reagierte
er auf jene Weise-), wir dürfen diese Formel als vollkommen
adverbialieiert (d.h. Adv.-Part.) betrachten. Das Syntagma
um "cajusce" (wozu der folgende Objektsatz "nuza ..." ge-
hört) ersetzt einen Kausalsatz: 'freute er sich, weil er an-

120nahm, K-pel sei

Genauso wie besonders umfangreiche Part.-Konstruktionen (in 
adverbialpartizipialer Funktion) trotz engster Anbindung an 
das Verb.fin. ein gewisses Eigengewicht erlangen, genauso sind 
Part.ien (in adverbialpartizipialer Funktion) ohne Erweite- 
rung dem Verb.fin. in besonders enger Weise verbunden - der 
untergeordnete Charakter des Part.s, das wir in diesem Falle 
ohne Einschränkung als Adv.-Part, ansprechen dürfen, tritt 
dann ganz besonders hervor.

121Für Part.praes. ohne Erweiterung haben wir 16 Belege mit
122insgesamt 24 Formen.

Fünf einzeln auftretende Part.ien (Adv.-Part.ien) enden auf 
-a/ja, drei auf -see. Vier Adv.-Paare haben die Form -a/ja, 
ebenfalls vier die Form -see.

120) Nikiforov. Glagol, S. 265 ff.: "deepricastie" in der 
Funktion adverbialer Bestimmungen (Grund, Bedingung etc.).

121) Ganz kurze Ergänzungen wie "vsjaceski" bleiben unbe- 
rücksichtigt.

122) 8 einzelne Adv.-Part.ien und 8 paarig^auftretende Adv.- 
Part.ien, z.B. *krica i vopija", "placusce i rydajusce". 
Da in solchen Fällen gegenseitige Beeinflussung vorliegt, 
haben wir solche Stellen als nur einen Beleg gewertet.
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Von den neun Belegstellen mit (Adv•-) Part• auf ־a/-ļa stehen
drei bei einem Verb.fin• im Sing., drei bei einem Verb.fin•
im Plur., zwei Formen stehen bei einem Prädikat, dessen Sub-
jekt ein Kollektivum ist; und ein Part, bezieht sich mittelbar

123(also über das Verb.fin•) auf ein Femininum.
Von den fünf Belegstellen mit (Adv•־) Part• auf -see stehen 
drei bei einem Prädikat im Sing., zwei bei einem solchen 
im Plur.
Beim Part.praes. können wir also - auch in Hinblick auf jene 
bereits eindeutig als Adv.-Part, fungierenden Formen - keiner- 
lei Affinität eines Numerus zu einer bestimmten Endung erken- 
nen. Wir konstatieren lediglich, daß die heutige Endung des 
Adv.part.s (praes•) -a/-ja in mehr als der Hälfte der Belege 
erscheint: in neun von sechzehn Fällen.
72/29 "... Egdosa nad nim boljare i ljudie, kryca 1 rydaja ..."

*... Bojaren und einfache Leute warfen sich über ihn 
(den niedergestreckten Giustiniani) - schreiend und 
schluchzend.'

/ V * W ¥ V59/38 "... nagadoea na grad vkupe so vsech stran, klicjuace 
i vopijusce, ..."
 von allen Seiten warfen sie sich schreiend und ...י
rufend auf die Stadt, •..'

61/46 "Сеѳагь ze paki оЬъегаве po vsemu gradu, placusce i
rydajusce. mol ja stratig i vsech ljudej, glagoljuace:••У
,Der Kaiser inspizierte wieder die Festungsanlagen, 
wobei er weinend und schluchzend die Bojaren und alle 
Krieger anflehte (und sprach): . ..*

"glagoljuece" leitet formelhaft die wörtliche Rede ein. Das
paarig auftretende Adv.-Part, erläutert "molja", das sich
"obbezase" unterordnet.
70/20 *•(oni) ••• ekakachu po vsemu gradu, ріасивсе i rydajusce

boijarom i etratigom i ..."
'••• eie sprengten die Festungsanlagen entlang, wobei 
sie schluchzend und weinend Bojaren und Strategen und 
••• anflehten •••י

«S0711

־ 607 ־

123) 57/20 *1No jako na£l krestbjanekomu rodu ••• pomiluj ego, 
павtayljaja i naucaja •••"; folgendes нѵо ѵвjā“vremena" 
WzlehlBich auf **pomiluj ego"•
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Diese Stelle ist mit der vorigen beinahe identisch; das paarig 
auftretende Adv.-Part• ohne Erweiterung hat jeweils die Plur.- 
Porm, wohingegen das Part.-Syntagma mit Erweiterung Numerus- 
Kongruenz zum Subjekt zeigt ("сеэагь - mólja", "oni - mólja- 
seesja").

W V V71/18 no ogni bezcislennye bezboznyj sotvorse, 8am ska-
kase po vsem mestom, kryea i vopija ponuzajusce svoich,

П
•  •  #

 der Gottlose aber ließ Lichter entzünden und eilte ,...״
von Kampfplatz zu Kampfplatz, wobei er schreiend und ru- 
fend seine Leute eintrieb, . ..*

Im Gegensatz zu den beiden vorigen Textstellen zeigt das Part., 
das (in deutlich adverbialer Punktion) dem Hauptverb (Verb.fin.) 
zugeordnet ist, keine Numerus-Kongruenz ("bezboznyj - ponuzaju- 
see"), diese finden wir aber beim paarigen Adv.-Part.
übrigens hat das präpositive Part.-Syntagma trotz der vorberei- 
tenden, "skakase" begründenden Aussage (es war Nacht geworden, 
daher wurden Lichter angezündet) eine erstaunliche Eigenstän- 
digkeit ("bezboznyj ־ sotvorse"), vielleicht besonders deshalb, 
weil das Subjekt im partizipialen Syntagma genannt, dann aber 
im verbalen Syntagma wieder aufgegriffen wird ("sam skakase").

Das Part.praet. ohne Erweiterung tritt nicht paarig auf. Wir 
zählen 22 Belegstellen. Zehn dieser Adv.-Part.ien (praet.) 
stehen bei einem Prädikat mit Subjekt im Plur., nur drei da- 
von haben die korrekte Endung -(v)8e, sieben haben die Sing.- 
Porm —(ѵ)ъ. Von den zwölf Adv.-Part.ien, die sich indirekt 
auf ein Subjekt im Sing. beziehen, erscheinen elf mit kongru- 
ierendem -(ѵ)ъ. Die heute bei vokalisch auslautenden Stämmen 
dominierende Endung des Adv.-Part.e (-av, -iv, -ev usw.) ist 
also auch im K-pler Text schon die vorherrschende.
56/17 "..., oni že, porazsudiv« ekazasa ceearju: .-e"

'..., nach einiger Überlegung sagten sie dem Kaiser: ...'
65/27 "Zustuneja ..., voskrycav najadę na turky ..."

*Giustiniani stürzte sich mit einem Aufschrei auf die 
Türken ...'

72/20 tako voskricav, ņagadosa na nich ...."
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59/32 ,1(grazane) ... ne mozachu stojati na stenach, 
no, zapadse» ždachu pris tupu, ..."
•Die Griechen konnten auf den Mauern nicht stehenbleiben, 
sondern erwarteten gebückt/zusammengekauert/versteckt 
den Angriff, ...•

63/22 i uslysavee ljudie tvoi i bratija tvoja к tebe
priidut na ротось, no i arbanasa, ubo.1avs.1a« priidut к 
sim ze, eda kako i on bezbožnyj, ustrasiys.ia, 
ot grada1•*1
' und wenn das in aller Welt - und besonders deinen 
Brüdern - bekannt wird, dann werden sie dir zu Hilfe 
eilen, und auch die Albaner werden sich diesen aus Angst 
anschließen ־ wird dann nicht auch dieser Gottlose sich 
aus Furcht von K-pel wieder zurückziehen?*

Alle drei Part.praet.-Formen stehen in konditionalem Verhält-
nis zu den finiten Formen, denen sie zugeordnet sind: sie ha-

124 *ben Futur-Bedeutung. "ubojavsja - priidut” und "ustrasivsja
- otstupit" zeigen das in gewissem Grade gefestigte Adv.-Part.
(praet.) beim Prädikat im Plur. und beim Prädikat im Sing.

74/5 "Севагь že, podav emu seit, otvede emu kopie, i udariv
ego mecem v glavu, ^  ES^sece ego do sedia, i abie vo-
zoj>iea turki mnogimi glaey i padsi otļjasa ego ...**
'Der Kaiser wehrte mit dem Schild ab und entwand ihm 
(dem Begler-bey) den Speer, hieb ihm mit seinem Schwert 
auf das Haupt und spaltete seinen Leib bis zum Sattel. 
Sogleich erhoben die Türken ein gewaltiges Geschrei, 
stürzten nieder und hoben ihn auf ...'

padsi" hat jene Form des Adv.-Part.s, die bis vor einiger•״
125Zeit allein gültig war. Beide anderen Part .-Syntagma be- 

zeichnen Handlungen, die den durch Verb.fin. ausgedrückten 
Vorgang einleiten, zu ihm hinführen. Der adverbiale Charakter 
der Part.-Konstruktionen ist deutlich. Daß der Autor Im Eifer 
dee Gefechte* die einzelnen Handlungen beinahe als gleichwer- 
tig empfindet, zeigt "udariv ... v glavu,^ razsece ..."
Die letzten Textbeispiele zeigen die oft schematische Aufgliede- 
rung von Handlungsketten in Part, und Verb.fin.

124) Vgl. Ruzicka, Das synt. System, S. 69.
125) Heute ist "pav" gebräuchlicher - vgl. Daum-Schenk. Die 

russischen Verben, S. 359.
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3.4.2 Pleskauer Text

Während in der K-pler Erzählung beinahe jedes einzelne Part•- 
Syntagma in ganz klarer Weise einem Verb.fin• untergeordnet 
ist, muß man im Pleskauer Text immer erst prüfen, ob es sich 
um ein eigenständiges oder untergeordnetes Part.-Syntagma han- 
delt.
37/32 "Slysavse že sie žiteli vifljanskija zemli, nemcy, car- 

skoe na nich nasestvie i razumejusce ego v voinstve 
krepko silbna, петоэсь že svoju znajusce« vozmjatosasja 
i yoskolobesasja, jako рьjani.**
,Als die Deutschen in Livland vom Feldzug des Zaren gegen 
sie erfahren hatten, da gerieten sie in große Unruhe und 
zitterten, weil sie wußten, wie ungemein mächtig er im 
Krieg ist, und weil sie ihre eigene Machtlosigkeit kann- 
ten, wie Trunkene.*

Die präpositiven Part.praes.-Formen stehen in Numerus-Kongruenz 
zum Prädikat bzw. zum Subjekt, sie haben kausale Bedeutung.
38/1 inii ze vo gradech svoich zatvorisasja, na krepo-

sti že grada nadejusčisja; ..."
 -einige aber hatten sich in ihren Städten ver ; ... י
schanzt, weil sie auf deren Uneinnehmbarkeit/Stärke 
vertrauten, hofften; ...'

42/43 "•••» к nemu že posly evoja gredgosjlaet, prosja miru, 
daby ... miren byl.*״
 -schickte seine Gesandten zu ihm (St. Ba (der Zar) ,...״
thory) und bat um Frieden, damit dieser Frieden halte.1

61/33 **••• ljute lukavo к gorodu E£ibliz8esja, kopijusce i 
rojusce zemlju, jako kroty; ...״*
*••• hinterlistig näherten sie sich der Stadt, wobei 
sie gruben und die Erde aufwühlten wie die Maulwürfe;...1

Im letzten Satz wird das Hauptverb durch ein Part.praet. er-
setzt ( "priblizses ja** ).

54/27 "Sich že svoich velikich panov i getmanov rozrjadiv i 
nakazav, litovskij когоіь Stepan gordelivomu svoemu 
nastojascemu puti ѳja_kasaet, ..."
1Nach der Aufteilung der großen Herren und der Hetmane 
sowie der Befehlsausgabe machte sich der stolze König 
auf den Weg, ... *
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Dadurch, daß die übergeordnete Handlung durch Praes.hist. 
ausgedrückt ist, wird ganz deutlich, daß die.durch Part.praet. 
wiedergegebenen Handlungen beim Einsetzen des Hauptgeschehene 
abgeschlossen sind.

44/23 "Bojare ze i voevody, v bogospasaemyj grad Pskov pri*
echay, po gosudarevu prikazu veja ņaca3a_tyoriti : ..."
•Hach Pleskau zurückgekehrt, begannen die Bojaren und 
die Voevoden, die Befehle des Herrschers auszuführen:

62/16 "I tak vsjakimi gradoemnymi obrazy ljutii litovskie
gradoemcy utverdivsesja, na bogospasaemyj Pskov grad
X22EüIi iêSjlã • ״
•Und als sich die litauischen Sturmtruppen so ihre 
Stellungen in jeder Hinsicht gesichert hatten, wappne- 
ten sie sich gegen Pleskau.1

Ob in diesem Beispielsatz die im Part•-Syntagma bezeichnete
Handlung als der durch Verb.fin• ausgedrückten Handlung un-
tergeordnet zu betrachten ist, erscheint nicht ganz sicher.
Streng genommen ist natürlich die Sicherung der eigenen Posi-
tion Voraussetzung für die Angriffs-Vorbereitungen - doch
kommt diese Beziehung durch die partizipiale Porm allein nur
vage zum Ausdruck; die untergeordnete Bedeutung der einen
Handlung im Verhältnis zur anderen würde sicher viel deutli-
eher werden, würde das Verb.fin• näher zum Part.praet. tre-
ten; die (parallele) Endstellung der beiden Formen stärkt
den Eindruck von paraktaktisch gefügten Sätzen.
87/6 "... i tako vo grade smjatenbe uciniv. gozem na pro- 

lomnye mesta vo grad yniti.י״
*..• wenn wir erst einmal in der Stadt Verwirrung ange- 
richtet haben, dann werden wir durch die Breschen in 
die Stadt gelangen können.

In diesem Satz tritt die enge Beziehung zwischen untergeord- 
netem Part, und übergeordneten Verb.fin• besonders deutlich 
hervor, weil beide nebeneinanderstehen• Durch das sinngemäße 
Futur des Verb.fin• erhält das Part• konditionale Bedeutung.

Mir scheint, daß die wenigen vorgeführten Beispiele für er- 
weitertes, untergeordnetes Part.-Syntagma gezeigt haben, wie 
straff der Satz im K-pler Text aufgebaut ist, wie stringent 
die Beziehung: Part• «= untergeordnete Handlung - Verb.fin.

- 61 ו ־
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= übergeordnete Handlung im allgemeinen herausgearbeitet er- 
scheint• Obwohl die Beispielsätze, die wir aus der Pleskauer 
Erzählung vorgestellt haben, ausgesucht sind, wirken sie doch 
bezüglich der Beziehungen zwischen partizipialen und verbalen 
Formen merkwürdig vage.
Beispiele für die klarste Erscheinungsform des Part.s in ad- 
verbialer Funktion - das eng zum Verb.fin. gestellte Part, 
ohne Erweiterung - treten im Pleskauer Text viel seltener auf 
als in der K-pler Erzählung, was die eben geäußerte Beobachtung 
bestätigt, daß nämlich das Part, im Pleskauer Text nicht in 
dem hohen Maße der Hypotaxe verpflichtet ist wie im Vergleichs- 
text.
Das Part.praes. finden wir zehn Mal ohne Ergänzung (vgl.
K-pel: 16 Belegstellen mit 24 Formen); das Part.praet. er- 
scheint nur drei Mal ganz allein (vgl. K-pel: 22 Belege).
Von den zehn Part.-praes.-Formen enden acht auf -a/־ja, von 
denen in fünf Fällen Prädikat und Subjekt im Plur. stehen; 
die übrigen zwei Belege auf -see gehören zu einem Prädikat 
im Plur. Die heutige Form des Adv.Part.s (praes.) dominiert 
also auch im Pleskauer Text, denn von sieben Plur.-Belegen 
haben fünf die Endung -a/-ja.

36/18 "... ejudotvornoe Pecerskoe mesto krepee vooružajuečesja 
utesnajut."
'... das Höhlenkloster bedrängten sie mit unvorstellba- 
rer Waffengewalt.1

Mir scheint, daß das Part.praes. - bedingt durch das Praes.
hist, in unmittelbarer Nähe - hier für ein Part.praet. ge-
braucht ist; etwa im Sinne ,(kräftig) gerüstet bedrängten
sie (kräftig) das Höhlenkloster1.
69/27 "... bezprestanno i premenjajasja litva bbjuscesja 

vsjaceski, - ..."
1... pausenlos und sich ständig abwechselnd kämpften 
die Litauer auf jede Weise, - ...'

Den adverbialen Charakter von "peremenjajasja" unterstreicht
die Koordinierung mit "bezprestanno". Das Adv.-Part. ist einem

־ 612 -

126) Vgl. entsprechende Beobachtungen Nikiforovs. Glagol, S.267> 
S. 279•
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Part, mit absoluter Prädikation ( "Ьь jusces ja1* ) untergeordnet.
82/15 "... sie korolju svoemu i ņechotja skazachu."

' ... widerstrebend sagten sie dies ihrem König.1
83/19 "Naipace, oni bo ne znaja iii po zavesti gospoda slave 

raøgjaea, •••**
1Vor allem: jene habe*! aus Unkenntnis oder Mißgunst den 
Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt, ...*

Im Beleg 82/15 haben wir es mit einem sicherlich schon voll 
ausgeprägten Adverb zu tun, worauf die Zusammenschreibung 
**nechotja** hindeutet• Im Beispiel 83/19 ist die adverbiale 
Punktion betont, weil das Part, der adverbialen Bestimmung 
**po zavesti" beigeordnet ist.

Die drei (Adv.־) Part.ien ohne Erweiterung können wir voll- 
ständig vorführen - irgendwelche Schlüsse lassen sich daraus 
nicht ableiten• Alle drei Belege enden auf -(ѵ)ъ, einer davon 
hat Plur.-Bedeutung:
62/6 "Potom ze, togo meseca, v 4 denb, v noci, prikativ» 

gostaviea tury.**
*Dann, am 4. Sept., nachts, schleppten sie die Ramm- 
böcke herbei und stellten sie auf•1 

Das Adv.-Part, ist an dieser Stelle ähnlich pleonastisch ge- 
braucht, wie wir dies häufig im K-pler Text beobachten konn- 
ten - "prikativ** kann auch wegbleiben, ohne daß die Aussage 
unvollständig oder gar verändert würde.

56/31 ne doletev, vo utrobe и 80bja togo Pskova sly-
sati skazovaae."
*•••; noch gar nicht herbeigeflogen, prahlte (= sagte) 
er (= der Drache) auch schon, er höre Pleskau bereits 
ln seinem Wanst.'

93/29 "'Ubo priaed ayn čeloveceekij obrjaacet i veru .. .***
'Wenn der Menscheneohn wird kommen, meinet du, er wer- 
de Glauben finden auf Erden?* Hebr. 12, 6 (nach Luther).

Wie wir sehen, hat das Adv.-Part• im Pleskauer Text oft nicht 
so engen Kontakt zum Verb•fin. wie in der K-pler Erzählung.

127) Allerdings wiaaen wir nicht, inwieweit hierfür der Hrsg. 
verantwortlich iat.
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3.5 Zugammenf a8 3ung£_Pie_?unk tion״ de a ̂nominal en^Part iz 1]3כ
i5_HS22ESîî-ï®ïîSS

Bevor wir die Untersuchungen über die Punktion des nominalen 
Part.s in unseren Texten abschließen, sollen die in den vor- 
hergegangenen Abschnitten an Textbeispielen demonstrierten 
Möglichkeiten an Hand einer Graphik, die die statistischen 
Daten veranschaulicht, zusammengefaßt werden.
Wir haben versucht, jedes partizipiale Syntagma auf seine 
Punktion hin zu prüfen• Im ersten Peld (von links) finden 
wir die Angabe ,Adv.-Part•1 - damit sind die soeben vorgeführ- 
ten Pälle von Adv.-Part, ohne Erweiterung, die die engste Bin- 
dung an das übergeordnete Verb.fin• haben, gemeint.
Im zweiten Feld lesen wir ,Untergeordnetes Part, mit Erweite- 
rung1. Hierbei handelt es sich um jene Gruppe, die Nikiforov 
als "deepricastie״* (mit Erweiterung) bezeichnet - zwar hat 
sich noch keine allgemeingültige, unveränderliche Form her- 
ausgebildet, aber funktional entspreche dieser Typus der par- 
tizipialen Konstruktion weitgehend dem heutigen Adv.-Part.
Wir hatten wegen einiger syntaktischer Nuancen zum heutigen 
Gebrauch den Begriff ,Adv.-Part.1 nicht generell auf diese 
Konstruktionen beziehen wollen und uns entschieden, den etwas 
neutraleren Begriff ,Untergeordnetes Part.-Syntagma* zu ver- 
wenden.
In der dritten Spalte ist die Zahl jener Part.-Syntagma ge- 
nannt, die vom Verb.fin•, auf das sie sich beziehen bzw. zu 
dem aie eine mehr oder weniger enge logische Beziehung haben, 
durch eine Konjunktion getrennt sind. Im K-pler Text handelt 
es sich nur um koordinierende, im Pleskauer Text von den 
77 Belegen in 11 Fällen um subordinierende Konjunktion (Rela- 
tivpronomen, **jako", **egda** u.a•)• Nach Nikiforov bilden 
die durch Konjunktion vom Verb.fin. getrennten Part•-Syntagmen 
das *zweitrangige Prädikat*, das er "pricastie-predikat" 
nennt.
In der letzten Spalte schließlich sind Part.-Syntagmen mit 
absoluter Prädikation ( = vollkommen selbständig) und Part.-
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Syntagmen mit eigenem, vom Syntagma des Verb.fin. unterschie- 
denen Subjekt zusammengefaßt, weil diese beiden Gruppen einer- 
seits das Part•-Syntagma in seiner größten Eigenständigkeit 
repräsentieren und weil sie andererseits im K-pler Text pro- 
zentual kaum ins Gewicht fallen• Part.-Syntagmen mit absolu- 
ter Prädikation registrierten wir im K-pler Text acht Mal, 
im Pleskauer Text 92 Mal; Part.-Syntagmen mit eigenem Subjekt 
trafen wir in der K-pler Erzählung drei Mal, in der Pleskauer 
Erzählung fünfzehn Mal an.

־ 615 ־*

Adv.-Part. Untergeordn. 
Part.-Synt•

Part.-Synt. 
+ Konjunkt.

Part.-Synt.mit 
absol. Prädikat. 
od.eigen.Subj.

K-pel
Pleskau

46 = 17 У. 
13= 4 X

197 = 73 9/ ѣ
97 ־= 33 %

15 = 6 X 
77 = 26 X

11= 4 7• 
107'= 37 '/.

Die Tendenz zur Verselbständigung partizipialer Syntagmen 
ist im Pleskauer Text sehr stark, während sie im K-pler Text 
kaum ausgeprägt erscheint. Stellen wir die beiden letzten 
Spalten einander gegenüber, so kommen wir zu folgenden Rela- 
tionen: Part.ien mit relativer (= durch Konjunktion vom Verb. 
fin. getrennt) und mit absoluter Prädikation machen im K-pler 
Text 10 v.Hd., in der Pleskauer Erzählung jedoch 63 v.Hd. aus! 
Dieser funktionale Gegensatz im Gebrauch des nominalen Part.s 
erweist sich als der entscheidende Stilunterschied zwischen 
beiden Texten, der sich insgesamt stärker auswirkt als Unter- 
schiede in der Verwendung rhetorischer und metaphorischer 
Elemente.
Neben obige Graphik wollen wir ergänzend noch eine andere 
stellen, die den Umfang partizipialer Syntagma! aufschlüsselt. 
Für sich genommen ist mit einer solchen Statistik nichts an- 
zufangen, denn auch ein sehr umfangreiches Part.-Syntagma 
kann enge Bindung zum übergeordneten Verb.fin. haben - dennoch 
hat ein umfangreiches Adv.-Part.-Syntagma größeres Eigenge- 
wicht, größere (relative) Selbständigkeit als ein einzelnes 
Adv.-Part. ohne oder mit nur kurzer Erweiterung. Von größe- 
rer Relevanz ist der Umfang des Part•-Syntagmas, wenn die 
Beziehung zu einem Verb.fin. vage, die Bindung an dieses
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locker oder aber eine solche gar nicht mehr vorhanden ist•
Wir betonen nochmals, daß wir mit der folgenden Tabelle nichts 
beweisen, nur die vorige Graphik durch diese zusätzliche Infor- 
mation ergänzen und illustrieren wollen.
Als •Ergänzungen1, ,Erweiterungen' betrachten wir Objekte, 
Adverbien, adverbiale Bestimmungen und Genitiv-Attribute.
Auch konnten wir, besonders im Pleskauer Text, nicht die Häu- 
fungen von Attributen übersehen. In diesem Palle verfuhren wir 
so, daß wir ein Epitheton mit Objekt (oder adverbiale Bestim- 
mung usw.) als eine Ergänzung gewertet haben, sobald aber zu 
der substantivischen Ergänzung ein zweites oder drittes Epi- 
theton trat, dann zählten wir auch zwei bzw. drei Ergänzungen. 
Trotz aller grundlegenden Bedenken wollen wir die Graphik 
vorlegen, weil sie nämlich demonstriert, daß die partizipialen 
Konstruktionen oft wegen ihres Wucherns, ihres Umfanges Kon- 
takt und Bindung an finite Verbformen verloren zu haben schei- 
nen.
In der Tabelle unterscheiden wir zwischen Part.praes. und 
Part.praet. Sie zerfällt in zwei Teile: im ersten Teil wird 
der Anteil der Part.-Syntagmen kürzeren Umfangs (ohne, mit 
einem und mit zwei Ergänzungegliedern), im zweiten Teil der 
Anteil der Part.-Syntagmen längeren Umfangs (mit drei, vier 
fünf und mehr Ergänzungegliedern) angegeben. Paarig auftreten- 
de (Adv.-) Part.ien С***״усa i vopija" usw.) sind wieder zusam- 
mengefaßt.

ohne 1 2 3 4 ! 5
K-pel

PS.
Plsk.

16
10

36
32

39
29

91 = 77% 
71 = 497.

16
34

6 1 5 У. 1
15 Î 25%

27 = 23*/. 
73 = 51'/

K-pel
pt.

Plsk.
22

3
69
52

31
43

85% = 122 
98 ־ 69%

12
18

3 i 7% 
11 j 16״/.

1 5% = 22 
45 ־ 31%

Part.-Konstruktionen mit mehr als drei Gliedern erscheinen im 
Pleskauer Text viel häufiger als im K-pler. Das fällt vor al- 
lem beim Part.praes. auf, wo diese umfangreicheren Part.-Syn- 
tagmen in der Pleskauer Erzählung über 50 v.Hd. ausmachen.
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Syntagmen mit Part.praet. sind generell weniger umfangreich; 
es ist interessant zu beobachten, daß das Verhältnis umfangrei- 
eher Part•(praet.)-Konstruktionen vom Pleskauer zum K-pler 
Text ungefähr das gleiche bleibt wie beim Part.praes.: In der 
Pleskauer Erzählung ist der Anteil umfangreicher Part.-Kon- 
struktionen jeweils doppelt so hoch wie in K-pler Text.
Der vergleichsweise geringe Umfang der mit Part.praet. gebil-
deten Syntagmen ־ in Verbindung mit der Beobachtung, daß kür-
zere Part.-Konstruktionen in der Regel enger an das Verb.fin.
angebunden sind als längere - erinnert an Nikiforov, der zwar
generell zugestand, daß das präpositive Part.(praet.) größere
Selbständigkeit gehabt habe als das postpositive Part•(praes.),
doch könne dies für das 16. Jh. nicht mehr so verbindlich gel-
ten: Das präpositive nominale Part, hatte im Verhältnis zum
Verb.fin• Vorzeitigkeitsbedeutung, es führte zur durch Verb.
fin• ausgedrückten Haupthandlung, bereitete diese vor - dies
habe zur Schwächung der ursprünglich großen Eigenständigkeit
des präpositiven Part.praet. bis hin zur Punktion des Adv•-
Part.8 ("deepricastie") geführt. Im Gegensatz dazu hat sich
das ursprünglich enger mit dem Verb.fin. verbundene Part.praes.

12Ѳ(meist nachgestellt) offenbar stärker verselbständigt.

Abschließend hierzu sei eine Textstelle mit umfangreicheren 
Part.-Syntagma - keineswegs den umfangreichsten - aus dem 
Pleskauer Text vorgeführt. Sie belegen gleichzeitig die Kor- 
relation: umfangreiche Part•-Konstruktion = (oft) eigenständig.
94/14 "K gosudarju že carju i velikomu knjazju Ivanu Ѵазііье- 

vicu v8ea Rusii gosudarevy bojare i voevody mnogo izo 
Pekova z gramoty goncov poeylajusce / i o  veech naeto- 
jasclch, jaže vo Pskove, i nadežeju na boga neoslabno 
gosudarju pi8uace• / Sie ze pri korolevskim stojanii•
Tako že i korolevskoj ot goroda otchod i voevod ego, 
pana kanclera 8 tovarysci ••• gosudarju izvescajuace♦״

128) Nikiforov. Olajtól• S.247. в• besonders "Ргітеоапів".
Ш 7 Г  wo er - eich gegen Istrina wendend bsw• deren Äu- 
ßerung von der größeren Autonomie des präposltiven Part.8 
differenzierend - obige Ausführungen macht• Vgl. latrina. 
Sint•javlenija, S. 84j Ruzicka. Das synt.System, S• 20 ff.

־ 617 -
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4. Partizip und Aspekt

Der Gebrauch von Part.praes. und Part.praet. ist in noch 
viel stärkerem Maße aspektorientiert als die Verwendung von 
Imperfekt und Aorist: Part.praes. wird beinahe ausschließlich 
von Verben gebildet, die heute als imperf. gelten, Part.praet. 
von Verben, die heute perf. sind. Eine Aufgliederung des Be- 
legmaterials in der Art, wie wir sie im Zusammenhang mit den 
Untersuchungen an Imperfekt und Aorist durchgeführt hatten, 
um voraspektuelle Spuren zu sichern, erübrigt sich daher.

4.1.1 K-pler Text: Part.praes.-Formen perfektiver Verben

Eine scheinbare Ausnahme vom aspektkonformen Gebrauch der 
Part.ien bildet im K-pler Text die Form "zapovedaja".
62/44 "I povele patriarch pozvoniti po vsemu gradu, zapove-

da.ļa vsem 1 judem, ize ne bjachutb na brani, i zenam i
detjam koiždo ich, da poidut к svoemu prichodu, ..."
1Und der Patriarch ordnete an, daß überall in der 
Stadt die Glocken geläutet würden, womit den Menschen. 
angezeigt werden sollte, daß sie sich in ihren Kirchen^ 
sammeln sollten, ...'

Das Part, erläutert "pozvoniti", die erkennbare finale Bedeu- 
tung beruht wohl auf "povele". Doch ist auch finale Beziehung 
1Glocken läuten, damit die Menschen sich sammeln1 - "pozvoni- 
ti - zapovedaja" denkbar.
"zapovedati" ist heute perf. Das Part, in obiger Textstelle 
hat aber die gleiche Zeitlichkeit wie "pozvoniti", die Form 
des Infinitiv läßt das vielleicht fraglich erscheinen, wir 
brauchen aber nur "povele" einmal wegzulassen, um die zeit- 
liehe Komponente zu verdeutlichen: "pozvonisa po vsemu gra- 
du, zapovedaja vsem 1judem ..." - 1sie läuteten in der gan- 
zen Stadt, damit den Menschen anzeigend, ...י Das Part.praes.

129) "prichod" - *Parochialkirche, Pfarr-1, s. Srezn. II 
1489 :"prichodb = prichod, cerkovnaja obšcina" (Bedeu- 
tung 5).130) Nikiforov, Glagol, S. 268 nennt kausale und konditionale 
Bedeutung des Part.praes. - finale wäre also zuzufügen.
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perf• Verben bezeichnet aber bekanntlich (heute) eine zur 
Haupthandlung im Verhältnis der Vorzeitigkeit stehende Heben- 
handlung*
Die Gleichzeitigkeit der partizipial ausgedrückten Handlung 
"zapovedaja" reflektiert einen älteren Zustand - "zapovédati" 
wird für das Aksl. und das frühere Altruss. im allgemeinen 
der imperf. Aspekt zugeschrieben.1 Komposita vom Typus 
"-vedati" bildeten die iterative Variante zu den Komposita 
von "védeti”.

4*1.2 Pleskauer Text: Part.praes.-Formen perfektiver Verben
61/35 "•••; ot grada ze iz rovov tech vykopaja. velikija 

gory v zemli sogradisa, daby ne videti chodu ich 80 

gradnyja steny."
ł...; indem sie die Erde aus den Gräben zur Stadt hin 
hinaueechaufelten, bildeten 8ie große Haufen, damit sie 
von der Stadtmauer aus nicht gesehen werden konnten.1
oder:
*...; nachdem sie die Erde aus den Gräben zur Stadt 
hin aufgeworfen hatten, machten sie große Erdhaufen.**1

Die Textstelle erlaubt keine Entscheidung, ob die partizi-
piai ausgedrückte Nebenhandlung als gleichzeitig oder als
vorzeitig aufzufassen ist. Mir scheint, daß die iterative
Grundbedeutung von "kopati" im obigen Satz doch noch stark
durchschlägt. Jedenfalls spricht die sehr vage, sehr unklare
Beziehung zwischen "vykopaja" und "sogradisa" dafür, daß
"vykopati" noch keinen sicheren Platz im aspektuellen Empfin-

1Ъ2den des Pleskauer Autors gefunden hatte.

־ 619

151) Ruzicka. Aspekt, S. 50 f. findet auch fÿr "sivedeti" 
Imperf. Belege in der PVL, so auch Postal. Studie, S* 
367. E» Hermelin: Über den Gebrauch der Präsenspartizi- 
pien von perïeïïiven Verben im Altkirchenslavischen* 
Uppsala 1935• S. 29vff• findet neben imperf. Belegen für 
Komposita von " vedeti" auch gelegentlich perf. Bedeu- 
tung bei Komposita von "-vedati". Postal. Studie, 3• 585 
findet die Komposita von "-vedati" in durativer, itera- 
tiver, manchmal auch in perf. ISedeutung.

132) K. Trost: über den Gebrauch der Präeenepartizipien von 
perfektiven Verben im Altkirchenslavischen* In: AzfSlPh. 
1 (1966). S. 31 - 51: Im Aksl. stand das Part.praes.
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 a vám, ostavsimsja zenam, veleno po litovskij !•••י, 76/19
narjad itti i ostatok litvy pobivati, ot proloma 
skopjasja«"
1Euch Frauen, die ihr zurückgeblieben seid, ist gebo- 
ten, die litauischen Geschützstellungen zu besetzen und 
den Rest der Litauer niederzuschlagen -
a) indem ihr euch an der Bresche versammelt/ 

euch an der Bresche versammelt habend•
b) die sich an der Bresche sammeln/ 

gesammelt haben.f
Abgesehen davon, daß gar nicht so recht klar ist, wie "skop-
jasja" zu beziehen ist - ob auf "veleno" oder aber auf "osta-
tok litvy"1'*־* -, bleibt in jedem Fall die zeitliche Pimension
der partizipialen Aussage im dunklen - aus dem Kontext geht
nicht hervor, ob wir mit Vor- oder Gleichzeitigkeit zu rech-
nen haben. Postái bezeichnet "sikupitisja" als klar perf.,

134und auch die Belege bei Sreznevskij sprechen dafür. Den- 
noch scheint mir obige Textstelle eine gewisse Unsicherheit 
bezüglich des Aspekts dieses Verbs zu signalisieren.

82/24 "Nyne že pisu к van, žaluja vas i snabdja blagorodie 
vase, ..."
,Jetzt schreibe ich euch und erweise euch damit meine
Gnade, gleichzeitig achte ich damit eure hohe Stellung, 

f
•  ♦ ♦

Da "snabdja", das ja vom heute perf. "snabdet1" abgeleitet
ist, mit "žaluja" (dem Part, eines heute noch imperf. Verbs)
koordiniert ist, scheint mir die Bedeutung der Gleichzeitig-
keit gesichert. Das spricht für imperf. Aspekt - d.h., daß

135die alte durative Bedeutung noch vorherrscht.

perf.-durat. (= komplexiver) Verben zur präterital aus- 
gedrückten Haupthandlung im Verhältnis der Gleichzeitig- 
keit. Nur, wenn es sich auf eine gegenwärtige Haupthand- 
lung bezieht, steht das Part.praes. im Verhältnis der 
Nachzeitigkeit zu dieser.

133) Es wäre der einzige Fall in unseren Texten, daß ein 
Part.praes. auf -a/־ja bei einem Akk.-Objekt steht.

1 3 4) Srezn. III 721; Postái, Studie, S. 417.
135) Postái, Studie, S. 456: "s־bnab*bdetiH - oft imperf•Aepekt.
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92/29 "•••ï asce li ват gosudarb neispravja. cholopu iegra- 
viti_yelit, - bezcestno estb se ..."

weim der Herr, selbst unfähig, eine Angelegenheit 
auszuführen, einem Knecht befiehlt, diese zu besorgen,
80 ist das unehrenhaft (eigentlich: unfair) ...י

Die Übersetzung entzieht sich bewußt einer Entscheidung, ob 
"neispravja" als vor- oder gleichzeitig zu interpretieren 
sei* Genau genommen, ist Vorzeitigkeit anzusetçen. Denn der 
Herr wird die Angelegenheit dann delegieren, wenn sich her- 
ausgestellt hat, daß er sie nicht ausführen kann. Dostal 
bezeichnet die Komposita von "praviti" ohne Einschränkung 
als perf.1^  Wenn es so ist, wie Trost feststellte, daß die 
Part.Paes.-Form eines komplexiven Verbs - bezogen auf eine 
präsentische Handlung ("velit")- Nachzeitigkeit ausdrücke, 
s.o. Anm. 132, dann reflektiert obiger Beleg bereits den то- 
dernen Sprachgebrauch ־ das Part.praes. eines perf. Verbs 
bezeichnet Vorzeitigkeit.

Aus den vorgeführten Textetellen können wir keine Schlüsse 
ziehen, da die unklaren Konstruktionen - bis auf die letzten 
Belegs- keine eindeutige Interpretation erlaubten. Das könn- 
te darauf deuten, daß "vykopati" und "skopitisja" noch nicht 
vollkommen auf den perf. Aspekt festgelegt waren.

136) Postái, Studie, S. 351•
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Wir haben eine beträchtliche Anzahl entsprechender Belege re-
gistriert, doch handelt es sich fast ausschließlich um den
bereits erwähnten formelhaften Gebrauch von ”slysav/se” und 

* 1 ̂7"videv/se”. Im K-pler Text begegnen diese Formeln 20 Mal, 
in der Pleskauer Erzählung gar 57 Mal.
Der Grund für die Diskrepanz zwischen beiden Texten in dieser 
Hinsicht ist nicht nur darin zu sehen, daß der K-pler Autor 
seine Wendungen häufiger variiert, sondern auch darin, daß 
er für ”slysav/se”, "videv/se” in 14 Fällen den Aorist ver- 
wendet: ”slysa/sa”, "vide/sa”. Wir hoben anläßlich der Unter- 
suchung durativer Aorist-Formen hervor, daß der K-pler Autor 
von Verben der 4. Leskien'sehen Klasse mit Infin.-Stamm auf 
-eti- noch den Aorist bildet, während der Pleskauer Autor 
ein Jahrhundert später dazu nicht mehr in der Lage zu sein 
scheint: selbst von den beiden hochfrequentierten Verben 
”slysati” und"videti” umgeht er die Bildung des Aorist, in- 
dem er die Part.praet.-Formen verwendet.

Wir beobachten dreierlei Verwendung dieser Formel, wobei die
dritte Variante nur im Pleskauer Text vorkommt. Wir präsen-

138tieren zu jeder Variante nur jeweils ein Beispiel:
1. ”slysav/se”, "videv/se" haben begründend-auslösende Funk- 

tion - mit Hilfe der Formel wird an eine zuvor mitgeteil- 
te Nachricht angeknüft ("videv ze sie”, "sija vsja sly- 
Savse" u.a.) und die Reaktion darauf geschildert, z.B.:

KP 58/33 "Sie že videv, сезагь 22Z£Ì£ ѵеіьтогат i megistanom
razdeliti voinom gradekija steny ...”
*Als der Kaiser dies gehört hatte, (= Daraufhin) be- 
fahl er den Würdenträgern und Megistanen, die Mau- 
ern abschnittweise ... aufzuteilen ...'

4.2 t^-Pormen^imjerf^_1^ига^^2_УвгЬеп

137) Manchmal lesen wir auch *,vedev" oder "vediv”, z.B. PS 
86/32 - hierbei dürfte es sich um die für die Pleskauer 
Mundart typische Verwechslung von -è- und -i- handeln, 
die auch im gesamten Nordwesten üblich war.

138) Belege mit "videy/se” und "slysav/se” machen auch einen 
beachtlichen Teil der Beispiele Nikiforovs für Part, 
praet. durativer Verben - Glagol, S. 276 ff.
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2a) Ів Pleskauer Text wird die Nachricht oder das Gesehene 
mit Akk• direkt angeschlosseri; oft, wie im folgenden Bel- 
spielt mit doppeltem Akkusativ (hierzu ausführlicher
8«U•)S

PS 52/17 ״*Togda videv veegordelivyj toj korolb mnogo sobrav-
eujuBja и sobja velikuju silu, togda Ьоіьті razgor-
des Ja vo svoem vysokom bezboznom pomyśle, •••״*
*Als der ••• König sah, daß sich dieses riesige
Heer bei ihm sammelte - da wurde er in seinem über-
heblichen, gottlosen Sinn von großem Stolz erfüllt, t
•  •  •

2b) In beiden Texten wird hin und wieder das Gesehene/Gehörte 
durch **Jako*1 angeschlossen, bevor die Reaktion beechrie- 
ben wird:

KP 60/36 **Videv ze bezboznyj turok, jako ne uspe nictoze, no
pace svoich pogubi, i Rovele magistrom vskore pri- 
baviti puski i •••״*
*Als der Gottlose erkannte, daß alles nichts ein- 
brachte, daß er vielmehr seine Krieger (sinnlos) 
opferte - da befahl er seinen Magistern, schnell 
weitere Geschütze und ••• herbeizuschafffen•*

3) Eine Variante der Verwendung von "elysav/ве, jako** fin- 
den wir nur in der Pleskauer Erzählung: Nach der Formel
folgt das (meist) Gehörte quasi in Form von wörtlicher 

1 *59Rede. Eine Reaktion darauf erfolgt nicht.
PS 58/14 "Раку ze 8lysav vo Pekove, jako uze korolb pod

Oetrov ••• prieel, •••, i po Ofltrovu gorodu iz 
narjadu uže bbet."
'Und dann hörte man in Pleekau auch, daß der König 
gegen Oetrov gerückt (d.h. dort schon angekommen) 
веі und die Stadt ••• beschieße•'

PS 55/7 "(goaudarb) ... tože віуваѵ. jako воѵегвепоѳ litov-
8klj bezboenyj korolb na ••• Pskov ••• uetremlsja•"
'Auch erfuhr der Zar. daß der litauische König ganz 
Bicher ("eovereenoe") nach Pleekau abmarechlert sei.״
oder: 'Der Zar erfuhr ale eicher, daß •••*

־ 623 ־

139) S.o., S.485 ff•, über das 1-Part• nach Verben des Er- 
fahrene, Hörens, Mitteilens usw.
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Uber die genannten Wendungen vom Typ "slysav/se", "videv/8e" 
hinaus sind Part.praet.-Belege heute imperf. Verben in beiden 
Texten überaus selten. Prinzipiell hätten solche Part.ien 
bezüglich der Haupthandlung Gleichzeitigkeitsbedeutung, doch 
drücke das präpositive Part.praet. durativer Verben meist 
Vorzeitigkeit aus - und Präposition ist ja beim Part.praet. 
die Regel.141
Gleichzeitigkeitsbedeutung ist im folgenden Textbeispiel 
am nachgestellten "videv" erkennbar:
60/29 "•••t cajachu bo uže otstugiti bezbožnomu, 

toliko padenie videv svoim."
*..., hofften sie doch, daß der Gottlose die Belagerung 
aufgeben werde - angesichts so großer Verluste.'

Es spielt hierbei keine Rolle, daß "videv" sich nicht auf 
"cajachu" (= Griechen), sondern auf "otstupiti bezbožnomu" 
bezieht. Wichtig ist die zeitliche Bedeutung von "videv" - 
die Übersetzung versucht, die Gleichzeitigkeit durch 'ange- 
sichts1 herauszustellen; denn die ungeheuren Verluste der 
Türken stellen einen geradezu toposhaften Grundzug der Erzäh- 
lung dar, dem die Tapferkeit der Griechen gegenübersteht•
Auch ist ein konkreter Bezug gegeben - obige Bemerkung be- 
trifft die Mitteilung, daß man 18 000 gefallene Türken ge- 
zählt habe. Dieser unmittelbare Bezug legt also auch eher 
Gleichzeitigkeit nahe - "videv" könnte ohne weiteres durch 
"vidja" ersetzt werden.
Zwei der drei übrigen Belege für Part.praet. durativer Ver- 
ben können wir zusammenstellen:

4.2.1 Part.praet.-?ormen imperf. (durat.) Verben -
K-pler Text

140) Nikiforov. Glagol, S. 276 f. "znacenie deeçricastij pro- 
sedsego vremeni ot osnov s leksiceskim znaceniem neopre- 
delennoj dlitel'nosti dejstvija".

141) Im KP-Text ist abhängiges Part.praet. in 9 v.Hd., im PS- 
Text in 22 v.Hd. aller Palle nachgestellt. Ruzicka• Das 
syntakt•System, S. 84 und 136 errechnete 23 v.Hd.

142) über Austauschbarkeit von Part.praes. und Part.praet. 
durativer Verben - 8. Nikiforov, Glagol, S. 279•
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56/15 "Ljudie že tekse żmija ubisa, a orla izymaSe, ..."
 -herbeigelaufen, erschlugen Leute die Schlan (eiligst)״
ge und entwanden ihr den Adler, . ..״

68/3 "Na utrija že sedse skazaea patriarchu."
1Morgens (schon) herbeigeeilt, berichteten sie dem 
Patriarchen (davon)•י

In beiden Sätzen haben wir es mit determinierten Verben der 
Bewegung zu tun. Ganz sicher äußert sich darin, daß der Autor
Part.praet.-Formen von Simplicia verwendet, eine archaisieren- 
de Tendenz - denn wir mußten in der Übersetzung jeweils ver- 
deutlichen ,herbeilaufen1 . ,herbeieilen1, was "pritekse" und 
"prisedse" entspräche. Im 16. Jh. z.B. (und sicher auch schon 
im 15• Jh.) besteht die Neigung, neben Aor.-Formen auch Part.- 
praet.-Formen von Simplicia (z.B. beim Abschreiben) durch 
präfigierte Komposita zu ersetzen.Das geschieht bei deter- 
minierten Verben der Bewegung anscheinend erst später - die 
Determiniertheit stellt auch die entsprechenden Simplicia in 
die Nähe perf. Verben.1**

64/23 "Takože i toj zlovernyj Magúmét mnogo dnij sovetovavse« 
jreložiža otstupiti v svoJasi, ..."
,So hielt dieser irrgläubige Mehmed tagelang Beratungen 
ab, im Rahmen welcher die Aufhebung der Belagerung vor- 
geschlagen wurde, ...f

Während in den vorigen Textstellen die Vorzeitigkeitsbedeutung 
der Part.ien keinem Zweifel unterliegen konnte, scheint hier 
die durch Part.praet. ausgedrückte Nebenhandlung zur mit Verb. 
fin. bezeichneten Haupthandlung im Verhältnis der Gleichzeitig- 
keit zu stehen. - Verben mit dem Suffix -ova-/-eva waren Ja 
lange Zeit zur Bildung aller Tempora befähigt, aspektuell neu- 
trai. Eret in jüngerer Zeit gingen sie in den Bestand des im- 
perf. Aspekts ein.

־ 625 ־

143) Nikiforov. Glagol, S. 277: z.B. ersetzen jüngere Hss. des 
"Domostroj" und der "Kaz.Istorija" unpräfigierte Part.praetr־
Formen durch präfigierte Formen.

144) Jüngere Abschriften haben obige Formen: Nikon.Letop.(PSHL 
12), S. 90 "sedse", "Step.kniga" (PSRL 21/1), S. 499 "eed- 
ee" ausgelassen; "Chronograf 1512" (PSRL 22/1), S. 444 
"tekiee", S. 453 "sedse"; "Voskresenekij letop." (PSRL 8),
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Zum zuletzt genannten Typus gehört auch der folgende Beleg 
aus der Pleskauer Erzählung, was die lange währende aspektu-

. 145elle Neutralität der Verben mit -ova-/-eva-Suffix bezeugt:
42/1 "Mnogye ze ... voi i v Polocki i vo okrestnych gradech 

chrabro muzestvovavse, i krovi svoja za christovu veru 
izlijasa, . •. "
1Viele haben in Polock wacker ihren Mann gestanden und 
ihr Blut für den christlichen Glauben vergossen, . ..*

Partizipiale und verbale Aussage sind koordiniert, was die 
zwischen Part, und Verb.fin. gestellte Konjunktion "i" unter- 
streicht. Bis zum gewissen Grade sind die Aussagen identisch: 
im zweiten Syntagma wird die Aussage des ersten abstrahiert, 
in eine geistliche Sphäre transponiert - ,sie standen wacker 
ihren Mann, mit anderen Worten: sie vergossen ihr Blut ...f 
So dürfen wir annehmen, daß *muzestvovavse" einen Aor. er- 
setzt.
37/22 "Znamenavse ze 8ja siloju voobrazenija kresta christova 

ot ... Selivestra. Taže po ••• ikonam znamenavaisja i 
mnogie obety svjatym mestom ... vozdati obescavsesja,

П
•  •  ♦

,Sylvester segnete ihn durch die Kraft des Kreuzes- 
Zeichens. Auch mit den Ikonen wurde er gesegnet; und 
er versprach den heiligen Stätten viele Schenkungen ...י

Auch hierbei handelt es sich um freie Part.-Syntagma mit ab- 
soluter Prädikation• Ein Bezug zu finiten Verbalformen - wie 
im Beispiel oben - ist nicht möglich.
Beide Verben - *znamenati/sja" und *obescati/вja" - gehörten

146im Aksl. und Altruss. beiden Aspekten an. Im Altruss. hat- 
ten sie wegen suffigierter Ableitungen "obescevati" und "zna-

4.2.2 Part.-praet•־Formen imperf. (durativer) Verben -
Pleskauer Text

S. 126 "tekse", S. 136 "8ed8e".
145) Nikiforov, Glagol, S. 69.
146) Postái. Studie, S. 111 - "znamenatisja", S. 325 f. "obe- 

8cati8ja"; Barnet, Vyvoj, 1§3 ־ das letztere gehört zu 
den "slovesa, ktera v stare rustine kolisala ve vidu•"
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menovati" ganz sicher starken Hang zum perf. Aspekt, "obe- 
scat*вja" wird auch heute noch beiden Aspekten zugezählt. 
"0beecav/8esja" begegnet in dieser Form im Pleskauer Text 
noch sechs Mal, jedes Mal als Zentrum eines unabhängigen 
Part.-Syntagma mit absoluter Prädikation und ersetzt dort 
Aor.-Formen; eine solche treffen wir nur ein Mal (47/17) im 
Rahmen eines Briefes. - Vor diesem Hintergrund ist das Vor- 
kommen dieser beiden Belege für Part.praet. durativer Verben 
nicht verwunderlich.

Das einzige Part.praet. eines heute imperf. Verbs zeigt der 
folgende Beleg:
61/24 "A v tech borozdach, jako ze posledi chodlvee i ecet 

obretosa, dvorov bolbsich v zemli vykopano, ... sto 
tridcatb dve ..."
1Und in diesen Gräben fand man, als man später darin 
umherging, 132 in die Erde gegrabene große Höfe (ge- 
meint sind *Unterstände״)...*

Das Part.praet. hat hier Gleichzeitigkeitsbedeutung: *später, 
während man umherging ..., fand man ...*. Das Part, bildet 
den Mittelpunkt eines als Temporalsatz fungierenden Syntag- 
таѳ, das durch "jako" in der Funktion einer subordinierenden 
Konjunktion eingeleitet wird. Die relative Eigenständigkeit 
des Part.-6yntagmas wird durch die zwischengeschaltete Konjunk- 
tion "i" hervorgehoben. - Hatten wir bereits bezüglich eines 
Aor.-Belegs "schodisasJa" (61/28) die Vermutung geäußert, daß 
auch im 16. Jh. indeterminierte Verben der Bewegung möglicher- 
weise noch nicht vollkommen in die Funktion des imperf. Aspekt- 
partners der entsprechenden Determinativa gedrängt waren, son- 
dern noch eine gewisse Eigenbedeutung und Selbständigkeit be- 
saßen, so wird diese Vermutung durch das Part.praet.. "cho- 
divee" bestärkt.

ו 47

147) "obestavati se" - Sloynik jazyka staroslovenského II 
503; Sadnik-Aitzetmüller, HWB, S. 72; Hermelin, über den 
Gebrauch von Präs.-Part.ien. S. 37; Postal. Studie. S. 
 -znamenovati": Slovnik ... I 679 ; Sadnik-Aitzet" ־ .539
müllert HWB, S. 167; Srezn. I 990.

148) Раит-Schenk, Pie russ. Verben, S. 277•
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4*2*3 Anzeichen für die Aussonderung von Part•praet*־Formen, 
die von imperf• (durativen) Simplicia gebildet sind:

Daß derartige Formen in beiden Texten Ausnahmecharakter ha־ 
ben iznd in den meisten Fällen, wie gezeigt wurde, z.Z. der 
Abfassung unserer Texte gar nicht als eindeutig imperfektiv 
einzuschätzen sind - das beweisen die wenigen Belege. Nur 
"slyeav/se" und "videv/se" hatten sich auf Grund ihres weit- 
gehend formelhaften Charakters in beiden Texten gegenüber 
der Beschränkung der Part.praet•־Kategorie auf perf. Verben 
als widerstandsfähig erwiesen.
In beiden Texten finden wir aber auch Beweise dafür, daß
selbst in diese homogene Gruppe präfigierte Formen einzudrin-1 доgen beginnen: **
KP 59/44 "Turki ze paki, uslysav zvon velij, gustisa ...

tumban tbmocislennych, ..."
*Als die Türken das Glockengeläut vernahmen/vernom- 
men hatten, ließen sie tausend und abertausend Pau־ 
ken erschallen, ...'

PS 53/25 "•••; i sie uvidev, vmale družine v Ninevgiju ubeža
!  и150
X  • • #

' als er (Sanherib) dies sah/ gesehen hatte,
da floh er mit wenigen Getreuen und ...*

Aus jedem Text ließen sich noch verschiedene entsprechende 
Beispiele benennen (KP 63/22, 66/38; PS 53/21, 56/27, 60/31, 
65/25)•

149) Es wird nochmals an die Beobachtungen Nikiforovs « Gla* 
gol, S. 277 f. über die Präfigierung von Part.praet.־ 
Formen (gebildet von Simplicia) in jüngeren Hss. erin■ 
nert ־ s.o. Anm. 143•

150) Sicherlich*ist hier^zu lesen:
"uvidev, v male družine ubeza", nicht aber:
"uvidev, vmale ״ " ".
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ISI5• Der Dativus absolutus

Der Dativus absolutus (Dat.abs.) stellt eine hochliterari- 
sehe Wendung dar, die in Bildung und Punktion dem lateini- 
sehen Ablativus absolutus und dem griechischen Genitivus ab- 
solutus vergleichbar ist• Meistens tritt der Dat.abs. an die 
Stelle eines Temporalsatzes, seltener eines Kausalsatzes; 
manchmal übernimmt er auch die Punktion eines konditionalen 
oder auch konzessiven Nebensatzes. Die Beziehung zwischen 
dem Dat.abs. und dem Hauptsatz sind verschieden eng, oft 
steht zwischen beiden eine koordinierende Konjunktion.
Die Bildung eines Dat.abs. erfolgt in der Weise, daß das 
Subjekt der so formulierten Aussage (Nomen oder Pronomen) im 
Dativ erscheint; das Prädikat dieses Syntagmas wird durch ein 
(meist) nominales Part, ausgedrückt, das mit dem Subjekt in 
Kasus (Dativ), Numerus und Genus korreliert. Das Subjekt des 
Dat.abs. (also das im Dativ stehende Nomen oder Pronomen) 
ist in der Regel von dem des übergeordneten Satzes (mit Verb. 
fin.) verschieden. Das im Dativ stehende Part, besitzt keine 
absolute, sondern auf das Verb.fin. bezogene Zeitlichkeit - 
das Part.praee. bezeichnet Gleichzeitigkeit, das Part.praet. 
Vorzeitigkeit.
Hauptsächlich erscheint der Dat.abs., wie betont, in literari-
sehen Genres - Viten, Lobpreisungen, Belehrungen, theologi-
scher Literatur ־ und in Gattungen, die traditionsgemäß einer
archaisierenden Diktion verpflichtet waren - Chroniken, histo-
rische Erzählungen usw. In der profanen Literatur begegnet

1*52diese Wendung nicht.

151) Die folgenden allgemeinen Ausführungen orientieren sich 
an: Potebnja. Iz zapisok, S. 329 - 35; Borkovskij. Ist. 
grammatika, S. 445 52 ־; Cernych. 325 -327; Nikiforov. 
Glagol, S. 256 - 60; Istrina. Sint.javlenija, S. 211 - 20 
Sticenķo, Ist.sintaksis, S• 122 f.; Barnet• Vyvoj,S.43- 
45; Samsonovt Drevneruss.jazyk, S. 240 f. u.a.

1 5 2) Borkovskij. Ist.grammatika, S. 446: "My ne vstretili 
ego (Dat.abs.) ni v gramotach na pergamene, ni v gramo- 
tach na bereste."
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Der Dat.abs. wurde noch lange als Wendung besonders hohen 
Stils empfunden - noch Lomonosov empfahl ihn für Oden und an- 
dere Dichtungen dieser Stilschicht sogar bei Radišcev 
und auch žukovskij finden sich - letzte - Beispiele.

Mit der Zeit erscheinen folgende Bildungsvarianten:
1. Die jeweilige Beziehung zwischen Hauptsatz und Dat.abs* 

wird durch eine entsprechende Konjunktion unterstrichen 
(z.B. ”egda + Dat.abs•, Verb.fin.").

2. Seit dem 14• Jh. häufen sich die Palle, da die Kasus-Kon- 
gruenz unterbleibt - meist hat nur noch das Part, die Porm 
des Dat•

3• Oft hat das Part, die pronominale Dat.-Endung, insbesonde- 
re beim Plural (-ітъ statt nominalem -етъ), aber auch beim 
Dat.sg.fem■ (-ei/-ii statt -i).

In beiden Texten kommen - kurioserweise - je 76 Dat.abs.
I C Cvor. Bei jeweils um 1 500 Verbalformen (incl. nominaler

Parteien) entfallen auf den Dat.abs. jeweils ungefähr 5 v.Hd.
Leider fehlt mir jegliches Vergleichsmaterial, so daß eine
überzeugende Aussage, ob dies sehr viel oder sehr wenig ist,

156sich als unmöglich erweist. Meinem Empfinden nach er- 
scheint der Dat.abs. in unseren Texten noch häufiger als in 
so hochkonservativen Texten wie der ״,Stepennaja kniga״״ oder 
der ״״Kazanskaja Istori ja"•
In unseren Texten erscheint der Dat.abs. (Plur.) fast aus- 
schließlich in der dritten Bildungsvariante: auf -scim bzw.

.6im endend-״ 157

153) Lomonosov hofft, daß "sija poterjannaja kratkoet' i kra- 
sota v russkoe slovo vozvratitsja", s. Borkovskij. Ist. 
grammatika, S. 44Ѳ, Anm. 368•

154) Cernych, Ist.grammatika, S• 326.
155) K-pel: 25 Dat.abs•(praes.), 51 Dat.abs.(praet.);

Plsk•: 37 Dat.abs•( 39« ( •( " )•Dat.abs יי 
156) Nicht einmal Boretzky. Tempusgebrauch - geht auf den 

Dat.abs. ein; sonst stellt er die einzelnen Erscheinungen 
wenigstens vor•

157) Nikiforov, Glagol, S. 259: fast alle Beispiele auf -i.m.
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5•1 2ł®_?iiŚS508?5ł22_Ś®5_2?iiZHS-55S2łHiHS
(Kongruenz zwischen (Pro-) Nomen und Partizip)

Sieht man einmal von der eben erwähnten Abweichung ab (-scim/ 
-sim beim Dat.abs.-Plur.), sind Dat.abs. in beiden Texten in1CÛ
erstaunlich hohem Maße korrekt gebildet: 61 Mal herrscht 
Ka8u8-/Numerus-/Genus-K0ngruenz im K-pler, 57 Mal im Pleskauer 
Text - das sind 75 80 ־ v.Hd.1̂־  Z.B.:

^  y  y56/21 "Vremeni ze sego sverepstvu prispevajuecu, V ¥litovskomu korolju Stepanu 80 mnogoju eiloju ... prisedsu, 
sluchi že vsjaceski vo Pskov pro to prichodjascu, ...

Ж  •

1Die Zeit dieser Grausamkeit (= diese schlimme Zeit)
nahte ;

der litauische König war mit seinem riesigen Heer
angekommen;

Viele Nachrichten darüber gelangten nach Pleskau, ...י
Wie wir es im Zusammenhang mit den Untersuchungen an den Tem- 
pora und den nominalen Part.ien im Nominativ sehen konnten, 
so zeigt sich auch beim Dat.abs. die Reimabsicht des Pleskau- 
er Autors: Noch drei ähnliche Blöcke finden wir, stets mit 
Dat.abs. Sing. - offensichtlich erscheint dem Pleskauer Autor 
die Endung -u markanter als die des Plur.8.
Alle drei Dat.abs. sind vollkommen unabhängig; von "sluchi 
... prichodjascu, jako ... когоіь ... prisol" ist sogar noch 
ein Objektsatz (oder wörtliche Rede) abhängig. Der letztge- 
nannte Dat.abs. zeigt falsche Bildung in zweierlei Hinsicht: 
es müßte heißen "słuchom prichodjascim" - "sluchjL" steht im 
Nom.pl., und ”prichodjascu" reimt mit den vorausgegangenen 
Sing.-Formen. - Unklar ist bedeutungsmäßig "prisedsu" - hier

158) Als korrekt haben wir in jedem Fall Dat.-Formen von 
Çart.1en¥bei Kollektiva betrachtet - ob Sing. ("narodu 
ze izeedeu") oder Plur. ("narodu že izeedeim).

159) Nikiforov. Glagol, S. 258 stellt fest, daß ca. 50 v.Hd. 
aller Dat.abs. keine Kasus-Kongruenz aufweisen, indem 
das Part, auf die Universaliorm -8 5e/vee endet. Solche 
Fälle - s.u. - kommen im K-pler Text 8 Mal, im Pleskauer 
Text 9 Mal vor.

160) 46/1: vier Dat.abs., 63/29: drei Dat.abs., 94/7: drei 
Dat.abs. und verschiedene Zweiergruppen.
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wäre auch "prichodjascu" zu erwarten, weil der König noch un- 
terwegs ist, z.B. wird erst auf S. 58, also zwei Seiten spä- 
ter, von der Beschießung der Pleskauer Beistadt Oetrov durch 
Stephan Báthory berichtet.
KP 71/16 "..., i uze solncu zasedsu i

noci nastavei, seca ne_gre8ta, no ...יי
 und als/nachdem die Sonne untergegangen ,...י
und die Nacht hereingebrochen war, endete die 
Schlacht nicht, sondern

Die Doppelung des Dat.abs. ist eine Folge der pleonastischen 
Ausdrucksweise (Hendiadyoin1̂ 1), sonst begegnen Häufungen 
von Dat.abs. im K-pler Text nicht. Das Beispiel wurde nur 
deshalb ausgewählt, weil es zwei schulmäßig gebildete Beleg- 
stellen enthält; ein Dat.abs. (mask.) und ein Dat.abs. (fern.).
Die Dat.abs. fungieren als temporale Nebensätze.
Selten erscheint der Dat.abs. von femininen Nomina gebildet, 
acht Mal im K-pler Text (vier Mal allein obiges "nosci/noci 
nastavsi"), in der Pleskauer Erzählung drei Mal.
In der Funktion eines kausalen Nebensatzes tritt der Dat.abs. 
im folgenden Satz auf:
KP 58/31 no ubo sil£ velice i tjažce susci, ne vozmogo-

sa im nikoeja pakosti sotvoriti, ...יי
 aber weil er von großer ... Kraft war, konnten ,...י
eie ihm nichts anhaben, ...'

Pronominale Endung des Part.s finden wir im folgenden Text- 
beispiel, wo der Dat.abs. - vollkommen autonom - Mittelpunkt 
einer indirekten Rede ist:

0̂ 0̂PS 50/21 "Ćrez sego velikogo grada, povedachu, rece tekueceļi t
skroze каттепуе steny, •••
1Durch diese Stadt - во hört пап - fließt ein Fluß, 
durch die Mauern hindurch, ...י

Während Unregelmäßigkeiten in der Bildung des Dat.abe. Sing• 
nicht ins Gewicht fallen und auch im Plur. falsche Bildungen

161) Lausberg, Elemente, § 305.
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Im allgemeinen nichts ins Auge fallen, konzentrieren eich 
Kongruenzfehler auf solche Dat.abs•, deren Nomen ein Kollek- 
tivum ist. Im K-pler Text stehen sich Bildungen, die Dativ- 
Kongruenz aufweisen, und Bildungen, die diese Kongruenz nicht 
aufweisen, etwa gleichstark gegenüber:
KP 73/3 *•••» i spustivsimsja tu množestvu narodu,

W W Wpobisa ich grazane bezcisleno, ..."
und weil sich hier viele Türken drängten, 

machten die Griechen ihrer viele nieder, •••*
Das Part• hat logischen Numerus.

KP 76Д1 "Narodu ze iduscu do devjaty godiny i ešče mnogym 
suecem v cerkve ne dožda - . ••"
1(Weil) das Volk bis zur neuten Stunde aus der Kirche 
herausströmte und immer noch viele darin waren, 
wollte er nicht (länger) warten - • ••'
Der einzige Beleg im K-pler Text für grammatischen
Numerus bei einem Kollektivum als Nomen eines Dat.ab•:

KP 70/&5 "•••» i sobravsesja vsem 1 judem po stenam
Ььjachusja 8 turky, •••"

und ale die Krieger auf die Mauer geeilt waren, 
kämpften sie mit den Türken, • ••'
Im Gegensatz zum Dat• des Nomene steht das Part• im 
Nom.pl.

Während also im K-pler Text bei einem Kollektivum als Nomen 
die Dativ-Kongruenz (meist Constructio ad sensum ) in der 
Hälfte aller Fälle gewahrt bleibt, steht im Pleskauer Text 
in solchem Zusammenhang sechs Mal das Part• im Nom.pl•, nur 
einmal begegnet Dativ-Kongruenz:
PS 67/1 "Bezzakonnomu vojsku krepko i derzostno na steny 

lezusčim."
1Das gesetzlose Heer strebte unaufhaltsam der Mauer 
z u . 1

Die folgende Vertretung ist üblich:
PS 66/̂ 3 "Рвкоѵвкоши že voinstvu vschodu na gradovnuju stenu 

litovskomu voinstvu ne dajuace."
1Das Aufgebot der Pleskauer ließ die Litauer nicht 
die Mauern erstürmen•1

Beide zuletzt angeführten Dat.abs• besitzen volle Eigenstän- 
digkeit.
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Sonet begegnen noch folgende Abweichungen von der Norm, die 
wir jeweils nur an einem Beispiel demonstrieren wollen:
1• Das Nomen steht im Dat.8g., das Part« im Nom.pl•:

KP 62/7 "Sija i inaja mnoga vopijusce cesar ju к ljudem;
i povele zvoniti ..."
1Dies und manches andere rief der Kaiser den 
Kriegern zu, und er befahl zu läuten ...י

Im K-pler Text zwei Mal, im Pleskauer Text drei Mal.
2. Das Nomen steht im Nom.sg./pl., das Part, im Dat.sg./pl•:

PS 91/13 "V ta ze vremena к nemu priechavsu ljuterskija
že ego very rimekago latynskago papy protopop 
Antonej.״
,Zu dieser Zeit traf bei ihm - vom römisch-latei- 
nischen Papst lutherischen Glaubens (gesandt) - 
der Erzpriester Antonius ein.'2 ןס

Im K-pler ixnd im Pleskauer Text je drei Mal.
3• Eigenständiger Dat.abs. ohne ausgedrücktes Subjekt:

KP 59/17 "Sija vsja i ina mnoga izreksim,
takože i preneporocnej bogorodice ... moljachusja.״
,Dies und vieles andere sprachen sie,
auch zur makellosen Gottesmutter ... beteten sie.1

PS 73/14 ”Emu ze otvescaveu, jako
heißt nicht: ,Er aber antwortete, daß ...', sondern 
'Man antwortete ihm, daß ...י

Im K-pler Text nur obiger Beleg, im Pleskauer Text fünf Mal.
4. Das Nomen steht im Dat.pl. oder Nom.pl., das Part, im 

Dat.sg. auf -u:
PS 85/11 svjascennikom so kresty ... prisedsji ..."

'..., die Geistlichen kamen mit den Kreuzen ...'
PS 56/23 "•••» sluchi že vsjaceski vo Pskov ... pricho-

djascu« ..."
*..., vielerlei Nachrichten gelangten nach Pl# ...' 

Diese Varianten gibt es nur im Pleskauer Text.

162) Vermutlich rührt "ljuterekij" in diesem Zusammenhang nicht 
nur von der Unkenntnis des Autors her, sondern ist wegen 
seiner lautlichen Nähe zu "ljutyj" usw. verwendet.
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Schließlich sei noch erwähnt, daß - im Pleskauer Text - gele- 
gentlich der Nebensatz-Charakter des Dat.abs. durch die ent- 
sprechenden subordinierenden Konjunktionen unterstrichen wird:
91/4 "Egda bo litovskomu korolju Stepanu podo Pskovom stoJa-

seu, v to ze vremja (сагь) ... na litovskuju zemlju
voevod svoich 8 vojskom poeylaet ..."
,Während Stephan Báthory vor Pleskau stand, schickte 
der Zar seine Voevoden mit ihrer Streitmacht nach 
Litauen •..*

97/26 pomale ze vidjachu, .iako litovskomu vojsku
ostavajuscesja, ..."

bald darauf sahen sie aber, daß das litauische 
Heer zurückblieb, . ••'

Wie angedeutet, gibt es im K-pler Text solche Erscheinungen 
nicht, doch auch Nikiforov erwähnt keinen solchen Pall, noch 
erscheint ein entsprechendes Beispiel in seinem reichhaltigen 
Belegmaterial.Sind auch solche Palle im Pleskauer Text 
selten, so scheinen sie anzudeuten, daß die Nebensatzfunktion 
des Dat.abs. nicht mehr als 80 selbstverständlich empfunden 
wird, 80 daß es nötig erscheint, die spezielle Punktion des 
Dat.abs. durch eine klärende Konjunktion zu unterstreichen.

latrina charakterisiert den Dat.abs• als in seiner Funktion
164sehr ähnlich dem Nominativus absolutus - doh. jener parti- 

zipialen Konstruktion, die über ein Subjekt verfügt, das sich 
von dem des (Haupt-) Satzes mit Verb•fin• als Prädikat unter- 
scheidet. Wir hatten derartige Syntagmen als zur absoluten 
Eigenständigkeit hin tendierend gekennzeichnet und entspre- 
chend in unseren Tabellen vermerkt. In der 1. Novgoroder Chro-
nik registriert Ietrina sogar Fälle von absoluter Autonomie 
des Dat.abs., dem gelegentlich auch ein Satz mit finiten

־ 635 ־

163) Nikiforov• Glagol, S• 256 - 60. Borkov8ki.1 allerdings er- 
wähnt derartige Fälle - Ist.grammatika, S. 447f.

164) Ietrina, Sint.javlenija, S. 212.
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Verbalformen untergeordnet sein kann. Ausdrücklich betont
sie, daß der Dat.abs. - entsprechend dem griech. Genitivus
absolutus - ein eigenes Subjekt besitzen muß, das sich vom
Subjekt des Satzes mit finiter Verbalform, dem der Dat.abs.
vage untergeordnet ist, unterscheidet.1^  Die vage Abhängig-
keit des Dat.abs. in der Form, die Istrina als verbreitet in
der 1. Novgoroder Chronik anführt - Trennung des Dat.abs. vom
(übergeordneten) Satz mit finiter Verbalform durch koordinie-
rende Konjunktionen -, spielt in unseren Texten eine ganz un-

167bedeutende Rolle• Den Dat.abs. in der Funktion vor allem
168temporaler und kausaler Nebensätze haben wir in den bisher 

angeführten Textstellen kennenlernen können.
Daß sich unsere Vergleichstexte im Gebrauch der Dat.abs. 
unterscheiden, deutete sich bereits an den vorgestellten 
Textbeispielen an. Der allgemeine Eindruck ist der, daß im 
K-pler Text die Subordinierung des Dat.abs. unter einen Satz 
mit Verb.fin., ja sogar seine Einbindung in einen solchen 
in einem viel stärkeren Maße stattfindet, als dies im Pies- 
kauer Text geschieht. Damit eine klare Vorstellung von den 
Verhältnissen in den Texten möglich wird, haben wir die Dat. 
abs.-Belege zunächst einmal daraufhin untersucht, ob sie ein 
eigenes Subjekt (ausgedrückt oder unauegedrückt) besitzen, 
das sich von einem evt. übergeordneten Satz mit Verb.fin. un- 
terscheidet, oder aber ob das Nomen des Dat.abs. gleichzeitig 
auch das Subjekt des übergeordneten Satzes mit Verb.fin. ist. 
Die Gruppe der Dat.abs. mit eigenem Subjekt teilten wir dann 
auf in abhängige und eigenständige Dat.abs. Das letzte Unter- 
scheidungskriterium erscheint vielleicht subjektiv, tatsäch-

165

165) Istrina, Sint.javlenija, S. 213 f.
166) ebd., S. 216: "V oborote 'datel'nom samostojatel'nom', 

sootvetstvenno dr.-greceskomu Genetivus absolutus, g ko- 
torym i stavjat1 eço^y svjaz1, dat.pad. imeni ne dolzen 
sovpadat״ s podlezaecim predloženija.״* (,Genetivus״ - sic).

167) Vgl. z.B. Beleg KP 62/7, S. ."... mnoga vopijuice ce- 
ear ju ..•; i povele ..." Der Hrsg. trennte durch Semikdlm.

168) latrina. a.a.O., S. 216. Borkovskij. Ist.grammatika, S. 
446 betont, daß der Dat.aba. kaum in konditionaler^Funk- 
tion vorkommt. Vgl. KPw68/22 "Tebe, ceearju, izijedeu iz 
grada в elicymi voachoaceãi, paki, bogu pomogajuecu,
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lich aber wirft das Textmaterial 80 gut wie keine diesbezüg- 
liehen Prägen auf.
An einigen Beispielen wollen wir die obengenannten Unter- 
scheidungskriterien demonstrieren:
1• Den besten Beweis für eigenständigen Dat.abs• liefern jene 

bereite erwähnten Blöcke aus dem Pleskauer Text, von denen 
wir noch einen voretellen wollen:
46/1 "Gosudarju ze nasemu, carju i velikomu knjazju •••

sie slysavsu«
soversennoe emu ustremlenie na ego gosudarevu vot-

cinu, na Pskov grad ugotovljajuscusja;
vremeni ze sego sverepstvu prispevajuscu,
nasim chreetbjanskim zakonom svjatomu

velikomu postu prichodjascu."
*Unser Herrscher ••• erfuhr folgendes:
Er (der König) hatte fest beschlossen, den Peld- 
zug nach Pleskau vorzubereiten.
Diese furchtbare Zeit rückte näher! als ев auf die 
großen Pasten zuging•1

Zwar ließen sich gewisse Abhängigkeiten zwischen den ein-
zelnen Konstruktionen herausarbeiten - durch den reimen-
den Schluß der Sätze will der Autor dies aber gerade ver-
hindern, er will den suggestiven Eindruck erzielen, den
rhythmisierende Sprache, Anklänge an Parallelismus und
Endreim bewirken. - In der Porm des Dat.abs. leitet der
Pleskauer Autor oft neue Abschnitte ein oder schließt Ab-
schnitte ab. Meist ist der Dat.abs. dann eigenständig
und gibt die Ausgangssituation:
41/21 "Ruskomu že gosudarju sestbvie puti na nemey tvorja-

вей, dostigsu že emu раку slavnago grada Pskova, ..."
,Auf seinem Wege nach Livland erreichte der russ• 
Herrscher auch wieder Pleskau, •••'

oder er gibt ein Resümee:
44/33 "Kralju že litovekomu Stepanu pod Luki Velikie pri-

eedeu, posly že gosudarevy в soboju privedsi."
,Der litauische König war gegen Velikie Luki gezogen, 
wobei er die russ. Gesandten mit sich führte.1

mocno estb i gradu pomosci" - "Wenn du gehst und wenn Gott 
hilft, dann wird auch der Stadt geholfen werden können'.

־ 637 ־
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Eine für den K-pler Text ganz untypieche Stelle gehört 
auch hierher; eie erinnert ein wenig an Konstruktionen im 
Pleskauer Text:
63/9 "I abie prised so mnogoju siloju, vzjasa ich i po-

žgoša; кгоѵі̂  že ostavsei v rvech i v potocech sgnivse- 
sja - smrad prinosase velij, no obace gradu ne 
povredi, vetru otnosjascu."
1Wieder kamen die Türken mit großer Macht! holten 
ihre Gefallenen ein und verbrannten sie• Das Blut 
blieb in den Gräben zurück und faulte in den Wasser- 
läufen - mächtiger Gestank wehte herüber, doch rieh- 
tete er in der Stadt keinen Schaden an, weil der 
Wind ihn wegtrug.1
Der erste Dat.abs• ist autonom, der zweite hat die 
Punktion eines Kausalsatzes•

Während der erste Typus vorwiegend im Pleskauer Text zu fin- 
den ist, kommt der zweite Typus in beiden Erzählungen recht 
häufig vor: Der Dat.abs. mit einem Nomen (im Dativ), das sich 
von dem Subjekt des übergeordneten Satzes mit Verb.fin. un- 
terscheidet. Soeben fanden wir schon so einen Dat.abs. - 
Beleg KP 6З/9 "vetru otnosjascu" - Subjekt des übergeordne- 
ten Satzes ist "smrad1*, ihm steht gegenüber "vetru"•
Hierher gehören die Zeitangaben wie die folgende:
KP 62/27 "Nosci ze nastavsi, turky otstupisa ..."

,Als die Nacht hereinbrach, zogen sich die Türken 
zurück ...1

Diese machen allerdings fast alle zu Typus 2. gehörigen 
Belege aus; vgl. auch Anm. 168 das Beispiel dort, S. 636,
Beleg 76/41 und ganz wenige andere.
PS 46/9 "Semu že к nemu, gosudarju, priechavsu. raspra-

šivaet že sego gosudarb 0 gradoukreplenii ..."
*Als jener (= Pürst Šujskij) zum Zaren gekommen 
war, fragte ihn dieser nach dem Portgang der 
Befestigungsarbeiten •••*

PS 4 1 / 3 2 "Bogu že popustivsu krepkago sego varvara na chrestb-
jany grech radi nasich, vestb že gosudarju vo Pekov
pride, jako litovskoj кгаіь Polocko vzjal ..."
,Als Gott um unserer Sünden willen den Peldzug 
dieses Barbaren gegen die Christen zuließ, da
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erfuhr der Herrscher in Pleskau, daß der litaui- 
sehe König Polock eingenommen habe ...1

3. Das Nomen des Dat.abs. ist gleichzeitig Subjekt des über- 
geordneten Satzep (mit Verb.fin.). Solche Konstruktionen 
zeugen von engster Verschmelzung des Dat.abs. mit dem 
Hauptsatz, auch von großer Stringenz der Aussage, z.B.:1̂
KP 68/17 "Vostavsu že emu reče patriarchu i vsem boljarom,

da ..."
1Er erhob sich und sagte zu dem Patriarchen und 
den Bojaren, daß

KP 73/43 stratigom že i megistanom i ... prispevsim,
pokrepisa narod i borjachusja s turki. Cesar.ļu
že prignavsu 80 vsemi volbmoži i ... i napadę na
turki, uže mnogu 8u8cu vojsku vnutri grada, ...”

Strategen und Megistanen eilten herbei, be- 
stärkten die Kamfenden und fochten mit den Türken. 
Der Kaiser war mit allen Würdenträgern herbeige- 
eilt und stürzte sich auf die Türken, deren schon 
viele in der Stadt waren, ...f
Die beiden ersten Dat.abs. entsprechen den für
Typus 3• gültigen Kriterien vollkommen; im letzten
Pall ("8U8CU vojsku") ist der Anschluß indirekt,
als der Dat.abs. eich auf das Objekt des Vorsat-
zes "turki" bzeiht, "turki" aber im Dat.abs. durch
den synonymen Ausdruck "vojsko" ersetzt ist.

Von sehr großer Stringenz kann man im Pleskauer Text auch 
nicht angesichts entsprechender Konstruktionen sprechen:
PS 70/5 "Ovim ze, mnogocislenym ranenym ot litovekogo oru-

žija, iznemogsi(m) i ot mnogago truda ietajavsim«
- denb že togda zelo ot solnecnych Іись žaroetnu 
bjaee, ־ no tokmo božiim pokrovom i na nego nadež- 
пут ѵоогигепьет krepjaseeja."
1Diejenigen aber, die durch die litauischen Waf- 
fen verletzt, ermattet und wegen der großen Hitze 
ganz ausgelaugt waren - es war damale ein überaus 
heißer Tag -, die wurden nur durch Gottes Schutz 
und die Hoffnung auf ihn bestärkt.*

169) Ietrina. a.a.O., S. 216 - findet solche Belege kaum und 
bezeichnet sie als "eomnitel*nye".
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Selbstverständlich gibt es im Pleskauer Text auch Stellen, 
wo eich der Dat.abs. ale untergeordnetee Syntagma auf ei- 
nen Satz beziehtv der ale Prädikat kein Verb.fin., eondern 
ein Part• beeitzt:

- 640 ־

¥  ¥PS 77/9 "Pjatku ze tomu dnju, ..., к veceru priepevajuecu,
litovekim že 1 judem евсе v Pokrovekoj že baeni 
eedjaecim i po chrestbjanech vo grad etreljajusce. 
*Preitag, ale ев abend wurde,
echoeeen die Litauer, die noch immer im Pokrov- 
skij-Turm 8aßen, auf die Pleskauer.'
Der Dat.abs. mit der Zeitangabe am Anfang ist 
falsch gebildet, es handelt sich an sich um zwei 
Dat.abs. ("pjatku byvsu" und "veceru prispevaju- 
šču"). Der folgende, uns interessierende Dat.abs. 
könnte dem folgenden Partizipial-Satz aber auch 
gleichgeordnet sein, wobei nicht auszuechließen 
ist, daß statt "streljajusce/* "streljajuecim" 
gedacht war.

Stellen wir aleo echon bei im Prinzip gleicher Konetruktione- 
weise große Unterschiede zwiechen den Texten feet, во deckt 
die folgende Aufetellung auch die prinzipiellen Unterschiede 
auf:

К-pel Pleskau
1. Dat.abs. mit eigene■ Nomen

- eigenständig : 6 41
2. Dat.abs. mit eigenem Nomen 

- abhäntfiK : 2Ѳ 16
3. Nomen des Dat.abs.

= Subjekt d.verbal.Satzee: 42 19
Während also die Dat.abs. der Gruppe 3, die во eng in den 
Satzverband integriert sind, im K-pler Text weit über die 
Hälfte aller Dat.abs. auemachen, machen diese in Pleekauer 
Text nur die Hälfte davon, nämlich ein Viertel aller Belege 
aue. Auf der anderen Seite hat der K-pler Text nur eeche auto- 
nome Da*Uabe., während dieee in der Pleskauer Erzählung sieben 
Mal во oft Vorkommen und damit weit über die Hälfte aller 
Dat.abs. etellen.
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Der Dat.abs. kommt in unseren Texten, so scheint es mir^un- 
gewöhnlich häufig vor. Nikiforov hatte beobachtet, daß in 
der zweiten Hälfte des 16. Jh.s der Dat.abs. ungefähr in je- 
dem zweiten ?all in von der Norm abweichender Weise gebildet

«

wurde: In der Hälfte aller Belege für Dat.abs. fand er das 
Part, nicht im Dat., sondern mit der Universalendung -sce/-8e 
ausgestattet. So war es für uns überraschend, nicht nur im 
K-pler, sondern auch im Pleskauer Text über 75 v.Hd. korrek- 
ter Bildungen anzutreffen. Da wir es beim Dat.abs. mit einer 
hochliterarischen Wendung zu tun haben, dürfen wir hieraus 
schließen, daß sich beide Autoren als Literaten verstanden 
und ihr Werk auf hohes stilistisches Niveau stellen wollten.
Damit enden aber auch die Gemeinsamkeiten. Hatten wir bereits 
hinsichtlich der Verwendung partizipialer Konstruktionen im- 
mer wieder auf die Klarheit des Satzaufbaus (z.T. auch Sehe- 
matismus), die zentrale Ausrichtung der gesamten Konstruktion 
auf ein Verb.fin. als Zentrum des Satzgefüges in der K-pler 
Erzählung hingewiesen, 80 können wir hier diese Pestetellung 
noch erweitern: Der größte Teil aller Dat.abs.-Belege ist in 
der Weise in einen verbalen Satz integriert, daß das Nomen 
des Dat.abs. gleichzeitig das Subjekt des verbalen Hauptsat- 
zes darstellt - damit wird die Aussage zentralisiert. Istrina 
bescheinigte - an Hand des Materials der 1. Novgoroder Chronik - 
dem Dat.abs. gerade gegenteilige, also zentrifugale Tendenzen. 
Der K-pler Autor neigte zur komprimierten Aussage, die er durch 
konsequente (manchmal schematische) Anwendung der Hypotaxe er- 
reichte - diese Beobachtung machten wir beim einfachen Part.- 
Syntagma, diese Beobachtung bestätigt sich gerade durch die 
Bevorzugung dieser das Gewicht des Verb.fin. in keiner Weise 
in ?rage stellenden Konstruktionsweise.

1050711

־ 641 ־

5.3 25Îiïîi5_â5®2iHÎH2_I Zusammenlegung

170) In beiden Texten beträgt der Dat.abs. ca. 5 v.Hd. aller 
verbalen und nominal-partizipialen Pormen. Die Vermutung, 
daß dies sehr viel ist, kann ich nur abstützen durch Zäh- 
lungen in größeren Abschnitten der "Stepennaja kniga", 
wo der Dat.abs. 1,3 v.Hd. der fraglichen Pormen ausmachte.
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Wie üblich, vertritt der Dat.abs. im K-pler Text vorwiegend 
Temporalsätze, doch fungiert er nicht selten auch als Kausal-, 
gelegentlich auch als Finalsatz; als Relativsatz ist er natür- 
lieh, wenn "Subjekt11 des Dat.abs. und des Hauptsatzes gleich 
sind, immer auflösbar. Wirklich freie Dat.abs., ohne engere 
logische Bindung an ein Verb.fin. sind in der K-pler Erzäh- 
lung überaus selten.
Im Pleskauer Text hat der Dat.abs. starke zentrifugale Ten- 
denzen. Meistens besitzt er absolute Prädikation - genau wie 
das nominale Partizip beim Subjekt. Zwischen diesem und dem 
Dat.abs. besteht überhaupt kein syntaktischer, sondern nur 
ein stilistischer Unterschied. Vor allem bei Kapitelanfängen, 
doch auch am Ende irgendwelcher Ausführungen tritt der Dat. 
abs. oft auf, dort dann auch in Blöcken zu drei, ja auch zu 
vier aufeinander folgenden - und natürlich reimenden - Dat.abs. 
Bei dieser Wendung ist ja die klangliche Wirkung, besonders 
im Sing. wegen der Lautung -omu und -u, besonders stark, und 
sie kann durch Anfügung von Attributen noch intensiviert wer- 
den. - Wohl steht auch in der Pleskauer Erzählung der Dat.abs. 
in hypotaktischer Beziehung zu einer übergeordneten, durch 
Verb.fin. ausgedrückten Handlung, doch ist diese Beziehung in 
der Regel verschleiert, dem Autor vermutlich gar nicht bewußt. 
In vielen Pallen muß man hypotaktische Beziehungen sozusagen 
mühsam aus dem Kontext herauspräparieren.
Ein Unterschied im Gebrauch des Dat.abs. in unseren Texten 
ist noch zu erwähnen: Im K-pler Text erscheint er überall, 
nicht gerade gleich häufig, aber doch in allen Bereichen - 
im Gebet, im Kriegsbericht, in der wörtlichen Rede; er dient 
hier generell der Kennzeichnung des hohen Stils. Im Pleskauer 
Text ist das zwar auch so - aber wie wir an anderer Stelle 
(S. 267 ) hervorgehoben hatten, verwendet der Pleskauer Au- 
tor nominale Part.-Konstruktionen, und ■it diesen den Dat.abs., 
selten in Abschnitten wörtlicher Rede, in Gebeten, Monologen 
und Briefen; vgl. auch Tabelle 1. Durch Bevorzugung finiter 
Verbalformen (wenn auch der ksl. Tempora) versucht er offen- 
bar, eine gewisse Annäherung an die lebendige Sprach• zu eig- 
nalisieren und so diese Abschnitte vom Kontext etwas abzuheben.

־ 642 ־
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1,Das nominativische Partizip liegt durch den gemeinsamen Sub-
jektbezug auf der gleichen syntaktischen *Linie1 wie das Prä-
dikat und kann auch deshalb vorzugsweise peripheres Prädikat

171sein; ..." Periphere (= sekundäre), ja sogar absolute Prä- 
dikatlvität kann» wie wir gesehen haben» auch der Dat.abs• 
erlangen; aber es handelt sich bei dieser absoluten Konetruk- 
tion gewissermaßen um die Umformung eines einfachen (wenn 
auch in irgendeiner Beziehung oft untergeordneten) Satzee: 
dessen Subjekt hat im Dat.abs• die Form des Dativ» dessen 
Prädikat die Form eines nominalen Part.s im Dativ•
Anders liegen die Dinge, bezieht sich ein Part• nicht auf 
das Subjekt, sondern auf ein anderes Satzglied - vorzugsweise 
auf ein Objekt. Das Part• bezeichnet dann eine Handlung, die 
von einem von vornherein abhängigen Satzglied begangen wird.
Das am häufigsten vorkommende Objekt ist das direkte - ent- 
sprechend begegnen Part.ien in Verbindung mit Objekten fast 
ausschließlich beim Akkusativ, und zwar nach den Verben 
**videti** ,**slysati", "uzbreti**, "obresti**. Wir denken sofort 
an den AcI im Lateinischen.
Kann man generell behaupten» daß das nominale Part, im Nomi-
nativ vorwiegend zum Adv.-Part. geworden ist, weil es meist
die Funktion eines untergeordneten Prädikats besessen hatte,
seltener in attributivischer Funktion erschien, 80 ist es im
Gegensatz dazu schwierig, die Funktion des Part.s beim (Akk.-)
Objekt zu bestimmen. ,*Die Skala der stilistischen Variabili-
tät ist 80 breit, daß die Grenzen zwischen Attributivität und
Prädikativität sehr undeutlich werden können. Eine sichere
grammatische Signalisierung des Unterschieds gibt es kaum:

172*•..*** Wir wollen uns hier nicht mit diesem Problem aus-

- 643 ־

6. Akkusativ mit Partizip

171) Ruzicka. Das eynt.System, S. 23Ѳ. Allgemein über diese 
Konstruktion - S. 240 - 262; Potebnja, Iz zapisok, S•
308 - 11; Borkovskij» Ist•grammatika7 S• 370 - 73; 
Ietrina. Sint.javlenija, S• 170 - 735 Nikiforov, Glagol,
Ѣ. 253 f.

172) Ruzicka. a.a.O., S. 240. Vgl. Potebnja, a.a.O., S. 308.
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einandersetzen, zumal das von uns aufgefundene Belegmaterial 
dazu nicht ausreicht• Es sei nur schon jetzt auf dieses Prob- 
lern hingewiesen, well es möglich ist, daß die hier vorgelegten 
Ubersetzungsvorechläge für entsprechende Konstruktionen nicht 
immer volle Billigung erhalten•
Heute werden entsprechende Konstruktionen durch Nebensätze
wiedergegeben (= Objektsätze), die durch "cto" an das Haupt-

173verb angefügt werden, z.B.:
KP 65/36 n0n že, videv Rachkaveja ljute sekusca turok, ..."

1er aber sah, daß/wie Rangave mächtig auf die 
Türken einschlug, •••*
Heute würde man die Konstruktion folgendermaßen 
wiedergeben:
M0n videi, cto/как Rachkavej krepko /uzasno secet 
turok" bzw. ".••, как on uzasno sek turok•"
Borkovskij hält auch folgende Wiedergabe nicht für

174falsch, wenn auch für ungebräuchlich:
H0n videi Rachkaveja krepko/uzasno sekuscim turok"
Das Part• erscheint im Instr., so wie auch andere 
,doppelte Akkusative* heute wiedergegeben werden:

____  1 7 5"Косеіъ knjazb postavi Mefedbja ерраѵъРапіі" = 
"Knj• Kocel naznačil Mefodija episkopom v Panonii".

Für uns ist von Wichtigkeit, daß Nikiforov in seinem Belegma- 
terial^^ keine Bildung mit Instr. anführt; auch nennt er kei- 
ne Ersatzkonstruktionen - aber das besagt wohl wenig; dieses 
Fehlen von Ersatzkonstruktionen im Material Nikiforovs dürfte 
eher auf einen Mangel seiner Arbeit als auf das absolute Feh- 
len derselben im Material zurückzuführen sein. - Er hebt her- 
vor, daß Kongruenzfehler auftreten - also dem Nomen im Akk• oft 
die Part.-Form -sce/-vse, die wir als Universalform bezeichne- 
ten, entspricht•1̂  Auch wird, wenn der Akk.pl• bei Beseelten

־ 644 -

173) Borkovskij, Ist.grammatika, S. 373*
174) ebd., S. 373. 175) ebd., S. 365 (das Beispiel)•
176) Nikiforov, Glagol, S. 254.
177) ebd., S. 254.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



050711

in der Form des Gen.pl» erscheint, meist nicht die Nominal- 
form, sondern die Pronominalform des Part.8 gebraucht (also 
z.B. "videv kazancev mjatuscichsja" anstatt "videv kazancev 
mjatuscbsja").

Neun Belege finden wir im K-pler Text für Akk. mit Part.
Dabei ist die Konstruktion im Sing. vollkommen intakt:
67/42 "(ljudi) ... videsa ... iz vokon plamenju ognennu

veliju izsedsu, okruzivsu vsju seju cerkovnuju na dolg 
cas, ..."
,Man sah, daß eine große Fiamme aus den Fenstern der 
Hagia Sophia entwichen war und lange Zeit die Kuppel 
derselben umspielte.1

Sehen wir einmal davon ab, daß der Autor hier "ріатепь" wie
17Qein Femininum gebraucht, was sonst nicht vorkommt, 

ist die Konstruktion korrekt.
Man muß sich fragen, welchen Sinn ein Part.praet. in solcher 
Konstruktion hat - die Verben der sinnlichen Wahrnehmung, 
nach denen der Akk. mit Part, meist steht,18^ sowie "obresti", 
"aresti" usw. bedingen ja, daß sich das Gesehene, Gehörte, 
Angetroffene vor den Augen resp. Ohren abspielt - es wird al- 
80 etwas sich gegenwärtig Abspielendes geschildert. Etwas
Vergangenes, Abgeschlossenes hingegen kann auf diese Weise 
nicht berichtet werden, da ja Vergangenes nicht aktuell er- 
lebbar ist. Bisher pflegten wir eine durch Part.praet. auege- 
drückte (abhängige) Handlung als im Verhältnis der Vorzeitig- 
keit sur Haupthandlung stehend zu deuten. Auf Grund dee eben 
Gesagten ist diese Deutung im Rahmen des Akk. mit Part, nicht 
möglich. lach Ruzicka "bleibt den partizipialen Partizipien 
als Hauptfunktion die prädikative Darstellung eines Zustandes, 
der sich aus der Handlung ergeben hat. Sie stehen dann für 
griechisches Perfektpartizip."1S1 Auf "izsedsu" trifft dies

־ 645 ־

178) Nikiforov, Glagol, S. 254 - Zwischenbemerkung 2.
179) Vgl. z.B. die Belege bei Srezn. II 952.
180) Barnet. Vyvoj. S. 40 nennt 12 Verben, handelt a* 

elcF um Synonyme zu Obengenannten, dazu "vedeti", "cajati".
181) Ruzicka, Das synt.System, S. 254.
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sicherlich zu - sie sahen die Flamme, die herausgetreten war:
Das durch das Part. Beschriebene wird zur Eigenschaft des Ob- 
jekts - ich würde "izsedsu" attributive Funktion zusprechen. 
Anders liegen die Dinge m.E. bei "okruživšu*1 - das ist ja ein 
Vorgang, den die Augenzeugen beobachten. Während wir "izsedsu" 
als Terminativum punktuelle Bedeutung zuerkennen, aus der ein1 ftPZustand resultiert, ändert sich durch die Präfigierung an
der Aktionsart von "kružiti" gar nichts - sie wird nur erwei-
tert. "okruziti" ist komplexiv (perfektiv-durativ), und das
u3-Part. komplexiver Verben ist in Bezug auf eine präteritale

1 S3Haupthandlung gleichzeitig, jedenfalls im Aksl. Möglich 
wäre also die Deutung, daß "okruživšu" aus den genannten Grün- 
den als gleichzeitige Handlung zu "videsa" zu sehen sei. Da 
wir aber eine so weitgehende Aspektualisierung des Verbalsystem 
am Material unserer Texte, insbesondere bei den Part.ien fest- 
gestellt haben, wird uns diese rein aktionsartlich begründete 
Deutung etwas skeptisch lassen. Mir scheinen solche Part.praet.- 
Formen ganz einfach erklärlich zu sein: sie spiegeln die Per- 
spektive des Autors selbst, der ja eine große zeitliche Distanz 
zum Geschehen, das er beschreibt, hat. Ich würde solche Formen 
ähnlich deuten wie Aorist oder Perfekt - sie spiegeln den di- 
stanzierten Blickwinkel des Autors (sofern es sich nicht tat- 
sächlich um Zustände, die aus punktuellen Handlungen resultie- 
ren, handelt); Part.praes.-Formen hingegen in der Konstruktion 
Akk. mit Part, würde ich gleichsetzen mit Imperfekt oder auch 
Praes.hist., wo sich der Autor in das Geschehen selbst hinein- 
versetzt, unreflektiert das aktuelle Geschehen schildert.
"okruživšu" beschreibt demnach einen Vorgang, der parallel 
verläuft zu "videsa", aber aus der Sicht des Autors eben längst 
abgeschlossen ist.
Für die aktualisierende Erzählweiee des Autors sollen die 
folgenden Belege als Beispiel dienen ־ sie enthalten Part, 
praes. beim Akk.

182) Trost. Perfekt, S. 2, §§ 2 und 3
183) Budich. Aspekt, S. 21, § 42.
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72/37 1*(сеѳагь) • ••, grete Zustuneja esče živa susca, • ..מ 
1der Kaiser traf Giustiniani noch lebend an, ...י

77/37 "•.. i °î?rjaeçete celoveka и dvoju stolpov sto Jlą8ęąt ... 
nosjasca niecaja, ..."
' . ē9 und ihr werdet einen Menschen finden, der auf zwei 
Pfosten steht und nackt ist ...י

Besondere der letzte Satz verdeutlicht die Gleichzeitigkeit 
der Handlungen - wir können die Konstruktion auch folgender- 
maßen auflösen:

*... und ihr werdet einen Menschen finden und er wird 
auf zwei Pfosten stehen und wird nichts anhaben • ••'

Die Konetruktionen mit Akk.-Objekt im Plural lassen bezüglich 
der Bildung keine weitgehenden Schlüsse zu: es handelt sich 
jeweils um Menschen:
66/42 i sretosa narod mnog begajueče i bbja«•••"

und ihnen begegnete viel Volks, das floh und kämpf- 
te, •. • *

Ungewöhnlich ist an diesem Satz die Koordination von "begaju- 
sei i bbja" - eine ungewöhnliche Erscheinung für den K-pler 
Text, wo zwar häufig Part.praes.-?ormen paarig, aber stete 
in der gleichen Porm (entweder auf -a/-ja oder -все endend) 
auftreten• Vermutlich ist "i" versehentlich oder nachträglich 
an diese Stelle getreten - mir scheint, daß "bbja" in adver- 
bialer Funktion "begajusce", das hier m.E. attributiv zu deu- 
ten ist, erläutert. -
56/34 "... vide сеѳагь malo zivuecich v grade, • ••"

'••• der Kaiser bemerkte, daß (zu) wenige in der Stadt 
lebten, •♦•*

Vie der vorige und dieser sind auch die übrigen Belege des 
Akk• mit Part, konstruiert - entweder mit einem Kollektivum 
(auch 75/16) oder mit ,*mnogo" + Gen.pl. auf -ich endend 
(76/43). Einmal sind auch "pjatb mužej" als Akk. anzutreffen:
72/16 "Videvea ... tri brateniki pjatb mužej onech sracin 

Ььjuece tako вііьпе gražan, ...,י
*Drei Blutebrüder eahen aber, wie fünf von dieeen Sara- 
zenen fürchterlich auf die Griechen einechlugen, ...י
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Während die Konstruktion Akk. mit Part• im K-pler Text funk- 
tional und weitgehend auch formal intakt ist, können wir in 
der Pleskauer Erzählung nur noch Reste bzw. übergangserschei- 
nungen aufspüren•
Für Akk.8g.mask• können wir nur ein Bruchstück vorstellen:
37/33 "(oni) razumejuece ego v voinstve krepko вііьпа, . •.11

*sie wußten sehr wohl, daß er im Krieg meist siegreich 
ist, « » • '

Die Konstruktion muß wohl richtig lauten
ego krepko 8і1ьпа gusca"

Als Beispiel für unsere Konstruktion ist wegen der Wortstel- 
lung der folgende Beleg kaum noch zu erkennen:
60/11 "Oni že, *••, tokmo cernostb v lese iduacu videv."

1Sie sahen aus wie ein dunkler Fleck, der sich im 
Wald bewegt.'

Dieser Sinn ist wahrscheinlich obigem Satz zu unterlegen, 
die adäquate Konstruktion würde etwa lauten:

и(chrestbJane) videvse ich iduscich v lese Jako cernostb" 
oder: " 11 videvse ich jako cernostb v lese iduscu"

Sonst sind nur Plur.-Belege hierherzustellen, die zudem noch 
fragwürdig erscheinen-
73/23 "... voevody videvse ... mnogija že svoja voi pribito 

i raneny iznemogsi t ..."
die Voevoden sahen, daß viele Kämpfende niederge- 

schossen und die Verletzten (oder: verletzt) völlig 
ermattet waren, ...'

"iznemogäi" und "pribito" lassen den Eindruck entstehen, als 
liege hier eine Hinwendung zu einer adverbialen Konstruktion 
vor. Vermutlich handelt es sich hier aber doch um eine An- 
eammlung beinahe zufälliger, jedenfalls inkongruenter Formen, 
wie wir sie im Pleskauer Text häufiger antreffen und die oft 
nur eine ungefähre Deutung zulassen• An dieser Stelle kommt 
hinzu, daß zwischen "videvse" und der fragwürdigen Konstruk- 
tion noch von "videvse" regierte Objekte (Substantive) ste- 
hen, was dem Autor bei der Konstruierung seines Satzes noch 
zusätzliche Schwierigkeiten bereitet haben mag•

־ 648 ־
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85/27 "•••» vidi vragov nasich derzoetb, ne tokmo nad nami,
no i nad svjatym tvoim ... porugajuscasja."
' sieh an die Dreistheit unserer Feinde, die nicht 
nur uns, sondern auch deine Heiligen lästern.1

Im Ansatz scheint hier ein Akk. mit Part, vorzuliegen, doch 
bezieht sich das Part, offensichtlich auf das Gen.-Attribut 
"vragov nasich". Die Endung des Part.s "porugajuscasja" 
bleibt unklar - sollte sie zu "derzostb" gestellt sein? Dann 
müßte man -scusja erwarten; sollte sie auf einen Gen.sg. von 
"vragov nasich" bezogen sein?
67/25 n... korolb Stepan, videv svoich rochmistov ...,

.ļako vzlessa na stene ... i znameny uze stojascich,1Ѳ* 
i vo grad ... streljajusce. ..."
1... König Stephan sah, daß seine Rottmeister bereits 
die Mauern erstürmt hatten und mit den Bannern (dort) 
standen und in die Stadt hineinschossen ...*

In diesem Satz finden wir verschiedene Realisationsformen 
des Akk. mit Part, vor:

1. Part, im Akk.8g. = Gen.sg. (hier unzutreffend);
;Akk.pl. *= Gen.pl., pronominal, (zutreffend) " ״ .2
3. " hat die Univerealendung -see.

Den Part.ien iet "jako* vorangestellt, das die weitere Ent- 
wicklung andeutet - mit "jako" bzw. "čto" werden bald die 
dem Akk. mit Part, entsprechenden Ergänzungssätze angeschlos- 
sen werden.

65/25 "... pekovici, uyideyee iz stanov ... mnogie polki к 
gorodu idjase i vse v borozdy utesnene napolnjasesja 
litovskich gajdukov. urazumeyse že, jako ... na pro- 
lomnye meeta iduace , ..."
1Die Pleskauer sahen, daß viele Heerhaufen sich auf 
die Stadt zu bewegten und daß sich die Heiducken in 
den Laufgräben drängelten;
und ihnen war klar, daß sie die Breschen zum Ziel 
hatten, ...1

Der Akk. mit Part, ist hier bereits aufgelös-t: der Akk. er- 
scheint als Nom. = Subjekt ("mnogie polki"), das Part, als

050711
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184) Variante, S. 145: "i zznamenami uze stojascich".
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Verb.fin. ("idjase") - wir haben einen formal vollkommenen 
Satz vor uns, dessen logische Abhängigkeit von "uvidevse" nur 
durch den Kontext erkennbar ist. Das folgende Syntagma kann 
inhaltlich nicht eindeutig erklärt werden; die Übersetzung 
stellt einen Vorschlag dar, mehr nicht. Einerseits finden 
wir "vse11 bei **napolnjases ja**, andererseits könnte **litovskich 
gajdukov** die vage Erinnerung an die richtige Konstruktion be- 
zeugen. Am Schluß finden wir noch eine neue Konstruktion, die 
wohl folgendermaßen zu verstehen ist:

**urazumevse ich na prolomnye mesta iduscich".
Trotz der Andeutung der partizipialen Konstruktion sind die 
syntaktischen Beziehungen durch subordinierendes "jako" unter- 
strichen.

* 18S * *87/12 l!(V)idiy ze . .., .jako i tem nicego ze, pone malo, ot
chotenija svoego ne ulučisa, na in že i zelo naporen 
sovescajutca sovet."
*Als sie sahen, daß ihnen nichts, aber auch nicht das 
Geringste von ihren Plänen gelungen war, da sannen sie 
auf einen anderen sehr bedrohlichen Plan.*

80/11 "(korolb) ..., tako ze videv, jako zelani.ia svoego ne
ulucivsa« so studom ... litovskoe вѵое voinstvo ot gra-
da bežavsich, sam že velika sramu ispolnen bystb.״*
1Als der König sah, daß sich sein Wunsch nicht erfüllte, 
daß sein Heer ... floh, wurde er von großem Zorn/Ent- 
täuschung (für ,Scham') erfüllt.1

Die beiden vom Aufbau her identischen Satzgefüge sind in den 
гшз interessierenden Punkten verschieden konstruiert. Im zwei- 
ten Satz ist anfangs noch richtig aufgebaut, wobei der Gen. 
durch die Verneinung bedingt ist ("videv želanija svoego ne 
ulucivsa"); der zweite Teil läßt Kongruenz zwischen Objekt 
und Part, vermissen - letzteres zeigt den Akk. = Gen.pl. (pro- 
nomina]), der Akk. des Objekts hat aber die Porm des Nom.eg., 
die Unsicherheit hängt sicher mit dem Kollektivum "voinstvo" 
zusammen. - Trotz der einigermaßen richtigen Bildung werden 
die partizipialen Konstruktionen durch "jako" als untergeord- 
net markiert.

185) "vidiy" - für den NW typische Verwechselung von
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Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß die Konstruktions- 
weise im oberen Beleg 87/12 eine Notlösung darstellt - durch 
doppelte Verneinung war der Autor vielleicht verunsichert; 
auch wäre der Nachdruck, der auf der finiten Aussage liegt, 
durch die partizipiale Konstruktion allein vielleicht nicht 
erreichbar gewesen; vgl•:

**videv ze (jako) i tem nicego ze, pone malo, (ot) chote- 
nija svoego ne ulucivea"

Der Genitiv ("chotenija svoego") ist hier auch nicht als Form 
eines verneinten Akkusativ zu werten, sondern ihm wurde die 
(unnötige) Präposition "ot" vorangestellt.
Jedenfalls zeigt die Gegenüberstellung der beiden Textbei- 
spiele deutlich die Entwicklung der Konstruktion Akk. mit 
Part, hin zum Ergänzungssatz mit finitem Verb als Prädikat 
und Anschluß des Satzes, dem der ehemalige Akk. nun als Sub- 
jekt dient, an den übergeordneten Satz durch subordinierende 
Konjunktion. Diese Entwicklung ist, wie wir zeigen wollten, 
im Pleskauer Text weit fortgeschritten; korrekte Bildung der 
partizipialen Akk.-Konstruktion begegnet kaum noch.

Demgegenüber hat der K-pler Text die alte Konstruktionsweise 
sehr gut bewahrt, wenn sie auch - mit neun Belegen - nicht 
allzu häufig angewendet wird. Nicht nur werden die Konstruk- 
tionen weitgehend korrekt gebildet - es kommt auch darüber- 
hinaus nicht ein ?all vor, wo die fragliche Konstruktion 
durch eine subordinierende Konjunktion an des Verb der sinn- 
liehen Wahrnehmung oder "sresti" angeschlossen wäre.!Und: 
es kommt im K-pler Text auch nicht ein einziges Mal vor, daß 
nach entsprechenden Verben eine Konstruktion mit finiten 
Verbalformen verwendet wird, es heißt niemals:

"videea turky, jako (grazane) bastu delachu" 
sondern:
KP 72/7 "videsa turky bastu delajuścich. ..."

,die Türken sahen, daß sie den Turm (wieder) errlch- 
teten, ...1

־651 -
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Eine unübersehbare Rolle spielt in der K-pler Erzählung eine
Variante des Prädikats, die gelegentlich durch die Formel
"be učg"1®^ oder auch "еэть citajabezeichnet wird• Es
kann uns hier nicht darum gehen, klärend in die Diskussion
einzugreifen, ob es sich bei dieser Fügung nun um eine analy-
tische Verbalform oder aber um die syntaktische Verbindung
zweier Formen handelt, die jede für sich eine gewiese Selbst-

1 ßfiständigkeit bewahrt haben. Wir haben in der K-pler Erzäh- 
lung einen Text des späten 15• Jh.s vor uns, dessen im Alt- 
russ. sehr bewanderter Autor geschickt die aksl• Formen be- 
nutzt, stilisierend nachahmt. Aus einem Text, der einen 
alten Zustand nur reflektiert, können wir natürlich nicht die 
ursprüngliche Funktion der benutzten Kategorien rekonstruie- 
ren•
Die Funktion dieses Typus 1flektierte Form von byti + nomi- 
nales Part.act•1 beschreibt m.E• sehr treffend und anschaulich 
Ruzicka mit dem Terminus: Tempus intensivum . Gleichzeitig 
weist er den Deutungsversuch van Schoonevelds zurück, der 
meint, die Dauer der Handlung, des Vorgangs stehe im Vorder-1 QQgrund. 7 M.E. trifft auch diese Interpretation zu, doch die
Formulierung Ruzickas scheint mir die Funktion dieser Wendung
umfassender zu umschreiben. Potebnja äußert sich ähnlich wie
Ruzicka, er rückt die betonte Zuständlichkeit des auf diese

190Weise beschriebenen Vorgangs besonders ins Auge•

-  652 -

11 Das nominale Partizip als Prädikativum

186) Ruzicka. Das synt.System, S. 202 - 22; Zlatanova. R.:
Die Struktur des zusammengesetzten Nominalprädikats im 
Altbulgarischen. München 1976 (Slavistische Beiträge.
103). (zitiert als: Zlatanova, Die Struktur), S. 126-39•

187) van Schooneveld, A Semantic Analysis of the ••• System,
S. 141 - 47.

188) Analytische Verbalform: Ruzicka. a.a.O., S. 202 - 22• 
Zusa^engesetztes PräcTikat: Potebnja, Iz zapisok, S. 132 
ff.: BorLovskiTI Ist.grammatika, S. 344 - 48; Nikiforov. 
Glagol, S. 244; van Schooneveld. a.a.O., S. 141 - 47.

189) van Schooneveld. a.a.O., S. 141• Ruzicka. a.a.O., S. 213.
190) Potebnja, a.a.O., S. 143 f.2 "sutb danb dajusće" rückt 

Zustand und Dauer stärker ins Bewußtsein als "oni danniki".
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In diesem Zusammenhang sei an die Verlaufsform des Englischen
- •progressive form* - erinnert, die aus den analogen Struk- 
turtypen zusammengesetzt ist:

* 1Q 1"евть citaja" ־ י  I am reading״ - ,ich bin am Lesen* 7
"be ucç" - ,he was teaching' -

vgl•: ,er war am Lesen'.
Ganz selten kommt eine Variante mit Part.praet. vor, etwa 
"евть sudivb"; sie ist eine solche Ausnahme, daß eine Punktions-IQpbeschreibung notwendig hypothetisch bleiben muß• Potebnja כ 
meint, daß diese Variante der slavischen Perfekt-Periphrase 
sehr nahegekommen sein muß und von ihr verdrängt wurde, da 
sich solche funktionalen Dubletten in einer Sprache nicht hal- 
ten können.

In der K-pler Erzählung kommen mit 25 Pormen 14 Belegstellen
vor. Durch die häufige Doppelung von Part.ien im Rahmen 801-
eher Wendungen wird deren Intensität noch erhöht• Uns begeg-
nen nur Zusammensetzungen mit Imperfekt von "byti" - "be",
"bjase", "bjachu". Wendungen wie "estb citaja" sind deshalb
nicht zu erwarten, weil der K-pler Autor das Praes.hist. so
gut wie nie benutzt, wie wir im Rahmen der Betrachtung des1a־*Präsens herausgestellt hatten.
57/43 "K sim že i preneporoenaja vladycice mati Christa boga

nasego yo_y3ja_yremena b.ļase carstvujuscij grad sochra-
njajusce i pokryvajusce i ot bed spasa.ļusče i ot neis-
celbnych napastej premenjajužče."
'Außerdem behütete und beschützte die Gottesmutter 
К-pel die ganze Zeit, errettete die Stadt von allem 
Übel und wendete das schlimmste Unheil von ihr•*

־ 653 ־

1 9 1) Das 80g. *Westfälische Gerundium1; allerdings würde man 
'er war am Lehren' sicher nicht sagen.

1 9 2) Potebnja. Iz zapisok, S. 138: "Otsjuda možno zakljuc^t*, 
cto jazyki slavjanskie¥8tremiliewizbavit*sja ot izlisest- 
va dvueh schodnych pricastij prosed, dejetv• (-ъ, -ѵъ i 
-1ъ) ...". So auch Borkovskij• Ist.grammatika, S. 346 
Zlatanova, Die Struktur, S. 137 f.

193) "Ein Intensivum des *aktuellen Präsens' ist kaum anzutref- 
fen." fluzicka. Das synt.System, S. 216 über die Variante 
"estb cita ja*■.
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Die zeitliche Dimension ist durch "vo vsja vremena" noch unter- 
strichen. Die sich wiederholenden Formen haben stark suggerie- 
rende Wirkung. Die hohe Intensität der uns interessierenden 
Wendung tritt besonders hervor, wenn man die Aussage durch 
das Tempus ausdrückt, welches die Wendung ״be ucę" intensi- 
viert: das Imperfekt: "mati Christa boga nasego vo vsjavremena 
sochranjase carstvujuscij grad Man kann dieser Wendung
auch nicht eine gewisse Feierlichkeit absprechen.

¥  ¥  ¥64/21 "Сеэагь ze s patriarchom i ѵезь svjascennyj klirik
b.łachu po vsem cerkvam mol.1asce8.1a i blagodarjase 
boga, ..."
'Der Kaiser, der Patriarch und die gesamte Geistlich-
keit zogen betend und Gott dankend durch alle Kirchen, 

t
•  •  •

"blagodarjaše" ist mit Sicherheit Verschreibung für "blago- 
darjašče"; zwar kommen (ganz selten) im K-pler Text auch 
Fälle von 3*pl*ipf• auf -(j)ase vor, doch würde in diesem 
Beispiel das vorhergehende "bjachu" die richtige Form schon 
nahelegen.
68/8 "...: svet ubo on neizrecenny j, ize be 30de.istvu.ļa v

velicej cerkvi božija Premudrosti s prežnimi svetilb-
niki i ..., v siju bo поэсь otbidosa na nebo: ..."
*...: dieses unbeschreibliche Licht, das seit ältesten 
Zeiten den Erleuchtern und ... schien, ist diese Nacht 
in den Himmel entwichen: ...'

Es ist davon die Rede, daß dieses Licht seit der Gründung 
К-pels in der Hagia Sophia schien, "s prežnimi svetilbniki" 
deutet zwar die große Zeitspanne, die diese Aussage umgreift; 
aktualisiert, untermalt wird diese aber durch die Porm des 
Prädikats "be sodejstvuja".
64/16 "Zlonravnyj že Magúmét ... izdaleca b.ļase smotr.ļa

byvsee i pomysljajuace cto sotvoriti, ..."
,Der sittenlose Mehmed betrachtete, was da geschah, 
und überlegte, was nun zu tun sei, ...י

Das Nebeneinander von -ja und -все verwundert, aber ein Ab-
Schreibfehler oder ähnliches liegt wohl nicht vor, es sei
denn, daß man "i" vor "pomysljajuece" für eine zufällige Er-
scheinung hält und dieses Part, als adverbiale Ergänzung

־ 654 ־
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zu "bjaee smotrja11 aneieht. Unter "bjase smotrja byvsee" 
stellt man sich buchstäblich ein gedankenvolles, sinnendes 
Betrachten vor.
62/26 "... grazane vsi uže b.ļachu iznemogse."

' die Griechen waren alle zu Tode erschöpft.'
Bas ist die einzige Textstelle, wo unsere Wendung mit einem 
Part «praet« gebildet wird. Die Interpretationes handele 
eich um eine dem Perfekt ähnliche Wendung, könnte durch diese 
Textstelle bestätigt werden ־ "iznemosci" ist wohl als punk- 
tuell anzusehen 'kraftlos niederstürzen1: 'sie waren entkräf- 
tet niedergestürzt/zusammengesunken = waren im Zustande der 
Erschöpfung'•

In der Pleskauer Erzählung gibt es eine Textstelle, die 
man mit einigen Bedenken hierherstellen kann:
53/7 1*Tako že i do nas milostiv budi, jako serdecne s toboju

bechom ko vzjatbju tolika grada potrudivesja.״
1So erweise auch uns deine Gnade, weil wir uns mit dir 
von ganzem Herzen um die Eroberung einer solchen Stadt 
bemüht haben.'

Es handelst sich hier um eine Schmeichelrede litauischer Wür-
denträger. Merkwürdig ist es, diese Worte am Anfang des Peld-
zugs zu vernehmen, aber am Inhalt der Worte ändert keine In-
terpretation etwas. - Möglich wäre beispielsweise eine Tei-
lung des Satzes:

"serdecne 8 toboju bechom,
ko vzjatbju tolika grada potrudiv(e)8ja"
,wir waren mit ganzem Herzen dabei, 
als wir uns um die Einnahme ... bemühten/zur Erobe- 

rung rüsteten.1
Vermutlich haben wir es hier aber mit einem Dual zu tun, den 
wir manchmal in Briefen angetroffen hatten und den wir, da 
er nicht anders zu erklären war, als wegen seines seltenen 
Vorkommens exklusive und daher zur Stilisierung besondere 
geeignete Form deuteten (vgl.: 51/28 "jaze pisaee, i my 
vedaeve". 5 1 / 2 1 *k tebe 2e soveta evoego ne otrlcaevesja, 
no i pace ••• predposylaem" - 'wir lehnen deinen Plan nicht 
abv sondern nehmen ihn ••• an'). In diesem Sinne wäre 
zu übersetzen:

־ 655 ־
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1So erweise uns denn deine Gnade,
weil wir von ganzem Herzen bei dir (= deinem Unternehmen)

gewesen sind
und uns um die Eroberung ... bemühen•1 (1.dual.praes.)

194Nikiforov, Borkovskij, Ruzicka u.a. bescheinigen dem Prä- 
dikat, das sich aus einer flektierten (meist Ipf.־) Porm von 
"byti" und einem nominalen aktiven Part.(praes.) zusammen- 
setzt, besonders archaischen Charakter. Bringen wir diesen 
Sachverhalt mit jener Tatsache in Verbindung, die wir an vie- 
len Erscheinungen erhärten konnten, daß sich nämlich der Pies- 
kauer Autor um archaisierend-hochliterarischen Stil bemüht, 
dann kann man erkennen, in welchem Uaße dieses plastische 
Mittel zur Intensivierung einer Aussage, zur sprachlichen 
Untermalung von Durativität Ende des 16. Jh.s in Vergessen- 
heit geraten war. Das bestätigt auch Nikiforov, der diese 
Wendung als aussterbend und nur noch recht selten vorkommend 
bezeichnet •
Der reichliche Gebrauch dieser Variante des Prädikats im 
K-pler Text bestätigt auch unsere bezüglich des Autors bzw. 
Redaktors wiederholt gemachte Feststellung, daß dieser die 
altruss.-ksl• Schriftsprache bis in die letzten Feinheiten 
beherrschte.
Die hier in Präge stehende Konstruktion wurde oft als Gräzis- 
mus bewertet (angefangen von Miklosich bis zu H. Birnbaum),1̂  
da die griech. und die slavische Konstruktion absolut iden- 
tisch sind. Verbinden wir nun diese Tateache mit der Beob- 
achtung des geradezu extensiven Gebrauchs dieser Periphrase 
im K-pler Text und der noch immer offenen Präge, ob diese 
Erzählung vielleicht auf einer griechischen Vorlage beruhe, 
dann haben wir hier einen Anhaltspunkt, die Präge im Sinne 
einer griechischen Vorlage zu beantworten•

194) Nikiforov. Glagol, S. 243; Borkovskij. Ist•grammatika, 
S. 346: Ruzicka. Das synt.System, S. 224.

195) "vo vtoroj polovine XVI v. javljaetsja otživajuecim, 
predstavlennym otnositelfno nebolłsim kolicestvom slu- 
caev." Nikiforov, Glagol, S. 243•

196) Ruzicka. a.a.O., S. 223 f. ־ Die griech. Periphrase ge- 
hörte offenbar der volkstümlichen Erzählkunst an; ebd., 
S. 224.
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8. Zusammenfassung: Das nominale Partizip
in unseren Texten

Bei der Behandlung des nominalen Part.s haben wir uns auf 
das Part, im Nominativ konzentriert - auf das Part, also, 
das mit dem Subjekt des Satzes unmittelbar oder mittelbar 
(über das Prädikat = adverbiale Funktion) verbunden ist. 
Hierfür finden wir in jedem unserer Texte etwa 300 Belege.
Auch der Dat.abs. war für uns von Interesse, da er in jeder 
Erzählung ungefähr 75 Mal erscheint. Akkusativ mit nominalem 
Part, sowie nominales Part, als Prädikativum (Typus "bê ucęn) 
behandelten wir nur am Rande, da der Pleskauer Text für die- 
8e Erscheinungen kaum Belege aufweist.
Es ist davon auszugehen, daß auch das Gemeinslavische sehr
einfach - parataktisch - strukturiert gewesen ist. Der Bau
des Satzes war relativ frei, das partizipiale Syntagma bilde-

197te eine Möglichkeit der Aussage. Ob das Part, vollkommene 
oder - im Hinblick auf das Verb.fin. - eingeschränkte Prädi- 
kation besaß, bleibe dahingestellt. Wir wollen nur festhalten, 
daß das Part.-Syntagma einst weitestgehende Eigenständigkeit 
besessen zu haben scheint. Heute dagegen ist das nominale 
Part. (bzw. der Überrest dieser Kategorie) dem durch Verb. 
fin. ausgedrückten Prädikat in adverbialer Funktion unterge- 
ordnet: die Aussage des Part.-Syntagmas bezieht sich stets 
auf die Aussage des Verb.fin., erläutert und modifiziert die- 
se. Das äußert sich sinnfällig in der relativen Zeitlich- 
keit des nominalen Part.s, dieses kann Vor-, Gleich- oder 
auch Nachzeitigkeit im Verhältnis zur Haupthandlung aus- 
drücken. Die veränderte Beziehung des nominalen Part.s - 
vom Subjekt hin •ad verbum1 - äußert sich auch in der Form: 
das nominale Part, ist heute nicht mehr flektierbar; es ist 
zum Adv.-Part. erstarrt.
Welchen Punkt auf dieser Entwicklungslinie unsere Texte re- 
flektieren, wollten wir an Hand unserer Untersuchungen mar-

197) Potebnja, Iz zapisok, S. 190 f.; Ruzicka. Das synt.Sy- 
stem, S. 22 f.; Zlatanova« Die Struktur, S. 127 u.a.
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кіегеп. Der Formenreichtum des alten nominalen Part.s ist in 
beiden Texten erhalten• Die Numerus-Kongruenz erweist sich 
zwar als gestört, aber in ca. 80 v.Hd. aller Belege stimmen 
Numerus (und auch Genus) von Subjekt und Part, überein. Das 
ist zwar in bezug auf den Pleskauer Text erstaunlich, da Ende 
des 16• Jh.s die partizipialen Formen meist nur noch promis- 
cue verwendet werden, doch ist auch zu relativieren: Plural- 
Formen dominieren; dabei fällt die auf einzelne Personen 
bezogene Aussagen nicht sehr ins Gewicht, weil unsere Kriegs- 
erzählungen überwiegend kollektive Leistungen schildern. Ent- 
Wicklungstendenzen, die auf den heutigen Formenbestand wiesen, 
sind nicht zu erkennen; zu vermerken wäre höchstens, daß in 
der K-pler Erzählung ein Vordringen der Endung -av/-iv/-ev 
usw• für Part.praet. von vokalisch auslautenden Verbalstammen 
erkennbar ist, eine Form, die ja zur Bildung des heutigen 
Adv.-Part.s (praet.) der entsprechenden Stämme gebraucht wird.

Die Funktion der nominalen Part.ien in unseren Texten versuch- 
ten wir, mit Hilfe einiger formaler Kriterien zu bestimmen, die 
es ermöglichen sollten, subjektive Wertungen auszuschalten.
Wir registrierten Part•-Syntagmen, die ein anderes Subjekt ha- 
ben als der Satz mit Verb.fin, auf den sich die Part.-Konstruk- 
tion mehr oder weniger deutlich bezieht. Sodann überprüften
wir die Texte auf solche Part•-Syntagmen, die vom Verb.fin.

198durch koordinierende, gelegentlich auch subordinierende 
Konjunktionen getrennt sind. Es hatte sich nämlich gezeigt, 
daß besonders Part•-Syntagmen, die durch koordinierende Kon- 
junktion vom Syntagma mit finiten Formen getrennt sind, mehr 
oder weniger klare Eigenständigkeit besitzen, die sich bei- 
spielsweise in absoluter Zeitlichkeit äußert (z.B. drückt 
postpositives Part.praet• dann eine Handlung aus, die der des 
Verb.fin. folgt); meist haben die durch Verb.fin• und die 
durch Part• bezeichneten in diesem Falle nur allgemeine, kon- 
textuelle Bezüge zueinander. - Die beiden hier genannten

198) Wird der partizipiale Satz durch eine subordinierende 
Konjunktion eingeleitet, ist dieser zwar natürlich dem 
Hauptsatz untergeordnet, aber nicht wegen der partizipia- 
len Form, sondern wegen der Konjunktion. Das Part, ver- 
tritt hier Verb.fin.
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Gruppen machten im Pleskauer Text 25 v.Hd., in der K-pler 
Erzählung nur 7 v.Hd. aller Belege aus.
Schließlich registrierten wir solche partizipialen Konstruk- 
tionen, die überhaupt keinen Bezug zu einem Verb.fin. haben. 
Auch hierbei konnten wir subjektive Wertungen weitestgehend 
ausschließen, weil im Pleskauer Text oft ganze Abschnitte 
nur partizipiale, keine finiten Formen aufweisen und daher 
die Bestimmung keine Schwierigkeiten bereitete. Letzteres gilt 
für den K-pler Text auch: dort herrscht ein ganz bestimmtes 
Satzschema vor, und Abweichungen fallen daher gleich ins Auge. 
Diese Abweichungen galt es dann zu bestimmen, doch spielten 
sie statistisch kaum eine Rolle (3 v.Hd.). Im Pleskauer Text 
aber bestätigten die Zahlen den Eindruck beim Lesen: 37 v.Hd. 
aller nominalen Part.ien haben absolute Prädikation, die 
Part.-Sätze sind vollkommen eigenständig.
Diese drei Varianten der Verwendung nominaler Part.ien - 
Part, mit eigenem Subjekt; durch Konjunktion vom Satz, der 
das Verb.fin. enthält, getrennt; ohne echten Bezug zu einem 
Verb.fin. - zeigen das Part.־Syntagma in seiner größtmöglichen, 
meist absoluten Eigenständigkeit. Sie machen im K-pler Text 
10 v.Hd., im Pleskauer Text 62 v.Hd. aus.
Andererseits stellten wir fest, welche Part.-Syntagmen (meist 
dem Verb.fin.) untergeordnet sind - es handelt sich um jenen 
Typus, den wir, wenn erweitert, als יadverbial-partizipiale 
Konstruktion1 bezeichnen können, weil er der Funktion des heu-1 QÛtigen Adv.-Part.s entspricht. ״  Gesondert führten wir noch 
Part.ien ohne Erweiterung auf, weil diese die adverbiale Funk- 
tion ganz besonders klar erkennen lassen. Die gesamte Gruppe 
kommt im K-pler Text auf 73 v.Hd., im Pleskauer Text nur auf 
35 v.Hd. Eine deutliche Relation ergibt sich hinsichtlich der 
Part.ien ohne Erweiterung: 17 v.Hd. im K-pler, 4 v.Hd. im 
Pleskauer Text.
Diese Zahlen spiegeln nur unvollkommen, was an Hand vieler

199) Vgl. Tauscher-Kirschbaum. Grammatik der russ. Sprache,
S. 300, § 400: "Indem das Adverbialpartizip 80 einer 
finiten Verbalform zur näheren Bestimmung oder Erläute-
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Textbeispiele deutlich werden sollte: Einerseits die klare, 
oft modern anmutende hypotaktische Strukturierung des Satzes 
im K-pler Text, in dem Haupt- und Nebenhandlung in erster 
Linie durch finite und partizipiale Pormen bezeichnet und von- 
einander geschieden werden. Andererseits die Dominanz der Para- 
taxe im Pleskauer Text, in dem auch Part.-Konstruktionen mit 
adverbialer Punktion viel lockerer gefügt sind als diejenigen 
des K-pler Textes.
Wie finite Verbformen, so bestimmen im Pleskauer Text auch 
partizipiale Pormen oft ganze Abschnitte, in welchen sie dann 
auch reimen bzw. einen bestimmten Gleichklang bewirken. Im 
Pleskauer Text ist das Part• als gleichberechtigte Porm neben 
das Verb.fin• getreten.
In beiden Texten sind die beiden Parteien - praes. und praet. - 
streng nach aspektuellen Gesichtspunkten gebildet. Ausnahme 
bildet nur die formelhafte Wendung "slysav/seH, "videv/se".
Es kommen fast keine durativen Simplicia in Porm des Part• 
praet•, so gut wie keine Part.praes•-Formen von heute perf. 
Verben vor. Die Textstellen mit eigenständigem Part•-Syntagma 
haben wir darauf hin untersucht, welches Tempus das jeweilige 
Part• vertritt. Dabei gelangten wir zu folgender Korrelation, 
welche die uns bereits bekannte Aspektkorrelation der präte- 
ritalen Tempora erweitert:

Part.praes• = Imperfekt = imperf. Aspekt
Part.praet• = Aorist = perf. Aspekt

Die Verselbständigung des Part.s im Pleskauer Text kann man 
auch am Dat.abs. erkennen: Mehr als die Hälfte aller Dat.abs. 
sind dort völlig autonom, in der K-pler Erzählung hingegen nur 
knapp 8 v.Hd. Andererseits erscheint im K-pler Text der Dat. 
abs. in mehr als der Hälfte aller Belege besonders eng mit dem 
Übergeordneten Satz, der das Verb.fin. enthält,verbunden: das 
Nomen des Dat.abs. ist gleichzeitig Subjekt des Satzes mit der 
finiten Porm. Solche Kombinationen machen im Pleskauer Text 
nur 25 v.Hd. aller Dat.abs. aus.

terung zugeordnet ist, vertritt es syntaktisch die Punktion 
einer Adverbialbestimmung." (Hervorhbg. - dort).
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P. ZUSAMMENFASSUNG

Wie eingangs bemerkt wurde, bewirkte die durch Metropolit Ma- 
karij um die Mitte des 16. Jh.s initiierte kompilatorische 
Tätigkeit eine Erneuerung des Zweiten Südslavischen Einflus- 
ses. Da es sich hierbei im Wesentlichen um .eine Aufarbeitung 
der Historiographie mit hagiographischer Grundtendenz (= Herr- 
scherlob) und der panegyrischen Neufassung der Heiligenviten 
handelte, bedienten sich die Kompilatoren und sonstigen Mit- 
arbeiter des Metropoliten jenes literarischen Stils, der die 
höchste Wertschätzung besaß* des ksl. Idioms. Darüber hinaus 
kamen verschiedene Stilmittel zur Anwendung, die einerseits 
für hagiographische, andererseits für religiös motivierte1 
Werke charakteristisch sind: breit ausladende Anreden und 
Apostrophierungen der Herrschergestalten, bestimmte Preis- 
formein, entsprechende Negativ-Schablonen für irgendwelche 
Feinde; in beiden kommt die ideologische Ausrichtung der Werke 
deutlich zum Ausdruck: Verteidiger des Glaubens - Zerstörer 
des Reiches Christi; hinzu kommen breit angelegte Schilderun- 
gen christlicher Bräuche (Prozessionen) und Gebete, die sich 
eigentlich nur durch den Umfang der aufgehäuften religiösen 
Formeln unterscheiden, sowie viele Zitate aus dem großen 
Schatz der offiziellen geistlichen Literatur.
Nicht jeder, der sich dieses pompösen Stils bedienen wollte,
war des Ksl. so mächtig wie die Kompilatoren in Makarijs
Schreibstuben. Es kam zu Übertreibungen und zu Verballhornun-
gen. So finden wir in der *kurzen Antwort* Fürst Andrej Kurb-2skij’s auf eine 'sehr umfangreiche Epistel' Ivan Gr.s die 
schärfste Kritik an den Auswüchsen des Moskovitischen Prunk- 
stils: Kurbskij nennt das Schreiben großsprecherisch und 
groß-/hohltönend - "mnogovešcatelbnoe i mnogosumjascee posla- 
nie"; er bezeichnet diese Art, sich auszudrücken, barbarisch

1) "Moskau - das Dritte Rom"; der Zar als alleiniger *Defensor 
fidei1; das Heilige Rußland.

2) Gudzi.1, Chrestomatija, S. 296 ff.
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und lächerlich ־ ״  ... ; i tak varvarsko, jako ne tokmo ucenym 
i iskusnym mužem, no i prostym i detem 30 udivleniem i sme- 
chom, ..." Schließlich verhöhnt er die Unsitte, ganze Passa- 
gen aus den geheiligten Schriften abzuschreiben - no
zelo pace mery preizlisno i zvjaglivo, celymi knigami, i 
parembjami celymi, i розіапьті!"

In ähnlicher Weise hätte Kurbskij vermutlich auch unsere 
Pleskauer Erzählung charakterisiert - großsprecherisch und 
hohltönend sind die zahllosen vielgliedrigen Anreden und Be- 
nennungen des Zaren sowie seiner Voevoden, die endlosen Auf- 
Zählungen, Synonymhäufungen. Nicht so umfangreich sind die 
Apostrophierungen der Gegenseite - des polnischen Königs und 
seiner Hetmane, doch verwendet der Pleskauer Autor auch da- 
bei oft Reihen wertender Epitheta. Wenn wir feststellten, 
daß die Pleskauer Erzählung bei fast doppeltem Umfang über 
die gleiche Anzahl finiter und (nominaler) partizipialer Por- 
men verfügt wie die K-pler Erzählung, beide Texte also unge- 
fahr die gleiche Anzahl von (Haupt- und Neben-) Sätzen haben, 
dann geht dies in erster Linie auf die 1hohltönenden' Hau- 
fungsfiguren, von denen Verben und Partizipien nicht betrof- 
fen sind, zurück. In der K-pler Erzählung dagegen wird z.B. 
der Kaiser beinahe ohne Ausnahme, selbst in der Anrede, ohne 
Epitheton, einfach нсе8агь/се8агju" bezeichnet, der Sultan 
wird "saltan", "Magúmét", "bezboznyj", "beznravnyj" - hoch- 
stens einmal "bezboznyj Magúmét" apostrophiert.
Innerhalb von Gebeten, Anrufungen, Danksagungen und Monologen 
spielen im Pleskauer Text Bibelzitate eine bedeutende Rolle. 
Das trifft zwar, vor allem im Schlußteil, auch auf die K-pler 
Erzählung zu - Visio Danielis, Methodios von Patara u.a. -, 
doch sind diese durch die Erzählstruktur derselben motiviert, 
die ja ganz besonders auf die dort angeführten Prophezeihun- 
gen ausgerichtet ist.
Ein bewußtes Aufbauschema ist in der Pleskauer Erzählung 
nicht zu erkennen. Die vielen Einschübe (Gebete usw.) und 
die dem Hauptansturm nachgetragenen Ereignisse lassen sie 
unproportioniert erscheinen.

־ 662 ־
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Insbesondere im ersten Drittel der Pleskauer Erzählung werden 
der polnische König und sein Heer mit immer neuen Variationen 
der Schlangen-/Drachen-Symbolik bedacht, die oft sogar allego- 
rischen Charakter (und Umfang) annehmen. Später bezieht sich 
der Autor durch bestimmte (wertende) Epitheta auf diese Symbo- 
lik. Dagegen verblassen die zahlreichen Beispiele der christ- 
liehen Metaphorik und Symbolik sogar, weil sie gar zu formelhaf- 
ten Charakter haben. - Der K-pler Autor macht sparsamen Gebrauch 
von bildsprachlichen Elementen• Nur in der Exposition finden 
wir die Schlange als Symbol des Heidentums - in der allegori- 
sehen Erzählung über den Kampf des Adlers (= Christenheit) 
mit der Schlange, die das Grundmotiv der gesamten Erzählung 
darstellt•
Auch in der Verwendung rhetorischer Mittel zeigt der K-pler 
Autor große Zurückhaltung - wirkungsvoll werden Anapher, Anti- 
these, auch klangliche Mittel innerhalb von Anrufungen und im 
Schlußteil (Prophezeiungen) eingesetzt, sonst kaum. Im Pies- 
kauer Text jedoch spielen sie eine 80 dominierende Rolle, daß 
wir von emotionalieierendem Stil sprechen müssen; auch die 
genannten Häufungsfiguren, die Zitate und die Bildersprache 
dienen der önotionalisierung des Lesers, über weite Teile der 
Erzählung hinweg können wir rhythmisierte Prosa beobachten: 
ähnlich strukturierte Sätze folgen einander, reimend durch je- 
weils die gleichen Verbformen abgeschlossen; oft sind die Kola, 
Syntagmen oder Sätze auch anaphorisch eingeleitet, z.B. durch 
 ovii - ovii". Reimeffekt erzielt der Pleskauer Autor mit Hilfe״1
aller verbaler/partizipialer Pormen: Präsens, Imperfekt, Aorist, 
1-Partizip, Konditional, nominale Partizipien (praes. und praet•), 
sogar durch Blöcke mehrer aufeinander folgender Dat.abs. (vor- 
wiegend im Sing.). Eine ganz bestimmte verbale/partizipiale 
Porm dominiert also oft ganze Abschnitte. Das aber hat zur 
Voraussetzung, daß die Sätze in solchen Abschnitten vorwiegend 
parataktisch gefügt sind, sonst wäre die gleiche oder ähnliche 
Satzstruktur, die uns oft von (gelockertem) Parallelismus spre- 
chen ließ, über längere Passagen hinweg nicht durchzùhalten.
Im Zusammenhang mit den reimenden Satzabschlüssen (verbaler 
Reim) müssen wir kurz auf einen grundsätzlichen Unterschied
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zwischen unseren Texten eingehen, den wir aus Raumgründen in 
dieser Abhandlung nicht herausarbeiten konnten: die Wortstel- 
lung• Das häufige Auftreten verbalen Reims im Pleskauer Text 
schlägt sich deutlich in der Statistik nieder: 74 v.Hd. aller 
Sätze, die sich mindestens aus finiter bzw• partizipialer 
Verbform und Ergänzung (= Objekt, adverbiale Bestimmung usw.) 
zusammensetzen, zeigen Endstellung des Prädikats. Diese End- 
Stellung der Verbform ist charakteristisch für die im 16. Jh. 
weitverbreitete Bittschrift - das "öelobitie".^ Und in der 
Tat erinnert die Grundhaltung des Pleskauer Autors dem Zaren 
gegenüber an die demütige Haltung eines Bettelnden gegenüber 
dem, in dessen Hand sein Leben liegt - die für den Autor der 
Makarij-Ära charakteristische Grundhaltung. Sehr umfangreiche 
Untersuchungen, die ich, wie erwähnt, hier nicht darlegen 
kann, bestätigten die Vermutung, daß Endstellung des Prädikats 
typisch ist für emotionalisierenden Stil: Monologe, Predigten 
z.B. Sehen wir einmal von (an sich unerlässlichen) Differen- 
zierungen ab, so kommt im 15. Jh. in nur 25 - 35 v.Hd• aller 
Syntagmen (s.o.) Endeteilung des Prädikats, also die Position 
hinter der Ergänzung vor, z.B. Epifanij Premudryj: nur 32 v.Hd•)• 
Der Anteil von Sätzen mit Endstellung des Prädikats in der 
Makarij-Ära steigt auf über 50 v.Hd. (überprüft an "Stepen- 
naja kniga","Kazańskaja Istorija", Briefen Ivan Gr.s, auch 
an Bittschriften I. Peresvetovs u.a.). In der K-pler Erzählung 
steht das Prädikat nur in durchschnittlich 20 v.Hd. aller Sät- 
ze am Satzende, im Kampfbericht sogar nur in 11 v.Hd. Dagegen 
erfolgt Endstellung des Prädikats im K-pler Text im Rahmen von 
Gebeten, Prophezeiungen usw. in fast 30 v.Hd. aller Pälle• Der 
K-pler Autor erreicht Emotionalisierung durch verstärkte End- 
Stellung des Prädikats. Dies ist dem Pleskauer Autor nicht 
möglich, verzeichnen wir doch im Kampfbericht den höchsten 
Anteil von Sätzen mit Prädikat am Ende: 83 v.Hd.! In Passagen 
mit emotionalisierender Diktion bedient er sich eines anderen 
Mittels: er wechselt dauernd die Position des Prädikats - 
verzeichneten wir im K-pler Text im Rahmen von Gebeten, Anru-

3) Efimov, Istorija russk.lit•jazyka, S. 66.
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fungen, Monologen und ähnlichen Passagen wörtlicher Rede geist- 
liehen Inhalts knapp 30 v.Hd., damit den Höchststand von Sätzen 
mit Endeteilung dee Prädikats - so notierten wir in den entspre- 
chenden Bereichen des Pleskauer Textes den Tiefststand: nur 
40 v.Hd., also sogar Überwiegen der Stellung des Prädikats vor 
dem Objekt - der Pleskauer Autor ist also in Passagen, wo der 
höchste Grad von Emotionalisierung zu erwarten ist, gezwungen, 
mit dem Mittel des Kontraste zu arbeiten, da eine weitere Stei- 
gerung der Endstellung des Prädikats keine emotionalisierende 
Wirkung mehr haben dürfte.
Zwar konnten wir im Rahmen der Stiluntersuchungen schon viele 
Unterschiede zwischen den Vergleichstexten erarbeiten, wobei 
immer wieder der geradezu effekthascherische Einsatz bestimmter 
rhetorischer Mittel (Reim, Rhythmisierung, (Synonym־) Häufungen
u.a.) zu betonen war, so hofften wir darüber hinaus, durch die 
Untersuchung des Gebrauchs der verbalen Kategorien bestimmte 
Entwicklungstendenzen aufzeigen zu können, die für die russi- 
sehe Literatursprache in jener Zeit, vielleicht für den Mosko- 
vitischen Prunkstil bestimmend sind.
Zu Bildung und Gebrauch des Präsens war nur so viel anzumerken, 
daß der Pleskauer Autor zur Aktualisierung und Emotionalisie- 
rung ausgiebig das Praes.hist, verwendet, das im K-pler Text 
eine seltene, vereinzelte Erscheinung darstellt.
Das Futur wird in der Regel durch Praes.-Formen heute perf. 
Verben gebildet, selten durch Himeti/imatiH, gelegentlich, 
besonders im K-pler Text, durch "choteti", wobei aber stets 
die voluntative Nuance sehr stark durchschlägt.
Häufiger begegnete im Pleskauer Text der Konjunktiv, sogar 
reimend, vor allem in Final- sowie in Heische-Sätzen. Der 
K-pler Autor konstruiert in solchen Fällen anders: nämlich mit 
Hilfe der besonders archaischen Konstruktionsweise da +
(perf•) Präsens*. Dennoch ist das Bemühen des Pleskauer Autors 
um Vermeidung umgangssprachlicher Bildungen erkennbar: er ver- 
wendet meist das stärker literarische "..., daby + 1-Part.יי 
anstatt des umgangssprachlichen יי ..., ctoby + 1-Part.H
Von größtem Interesse für uns war das Präteritum. Die archai-
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eierende Tendenz beider Vergleichstexte hatte sich bereits 
von vornherein darin geäußert, daß das Präteritum der lebendi- 
gen Sprache, das 1-Part., zurückgedrängt ist und der Aor• das 
Haupterzähltempus bildet.
Generell muß der immer wieder erstaunende feinsinnige Wechsel 
zwischen Ipf. und Aor. im K-pler Text hervorgehoben werden, 
wohingegen in der Pleskauer Erzählung solche Beobachtungen 
selten sind, was allein schon durch die häufigen verbalen 
Reime bedingt ist, die ja einen Tempuswechsel nicht zulassen.

Eine gewisse semantische Annäherung von Imperfekt und Aorist 
ist allerdings in beiden Texten zu vermerken. Im exakt glei- 
chen Kontext, bei z.T. gleicher Wortwahl, steht das Verb ge- 
legentlich einmal im Aor., einmal im Ipf., wobei natürlich 
die Aspektkorrelation gewahrt bleibt. Allerdings ist - zumal 
im K-pler Text - nie ganz auszuschließen, daß mit dem Tempus- 
Wechsel auch eine Nuancierung im Ausdruck gemeint sein kann.

In der K-pler Erzählung sind Anzeichen für falschen Gebrauch 
eines Tempus oder für Verschleifung der ksl. Kategorien meist 
nur nach umfangreichen Kontextanalysen erkennbar. Dagegen 
findet im Pleskauer Text in einem bestimmten Bereich eine re- 
gelrechte Durchdringung von Aor. und Ipf. statt. Eine gewisse 
Voraussetzung dafür bildet eine klar erkennbare Auflösung der 
Ipf.-Kategorie: die Endungen haben weitgehend ihren distink- 
tiven Charakter verloren, die Form -(j)ase (3.sg.ipf.) steht 
im Begriff, zur Universal-Endung des Ipf. zu werden. So er- 
scheint in mehr als der Hälfte aller Fälle, wo ein Subjekt im 
Plural die 3.pl.ipf. -(j)achu erwarten läßt, die Singular- 
Endung -(j)ase. Die Verallgemeinerung dieser Form geht noch 
weiter: der Pleskauer Autor bildet von durativen Simplicia, 
wenn sie imperf. sind, keinen Aorist - statt einer aus dem 
Kontext und von den umliegenden Verbformen her zu erwartenden 
Aor.-Form erscheint das durative Simplex mit der Endung 
-(j)ase; so lesen wir beispielsweise anstatt korrektem "tvo- 
riša" die Ersatzform "tvorjase". Auch Otten weist im Rahmen 
seiner Untersuchungen an der *Stepennaja kniga" auf diese 
Erscheinung hin, doch ist nicht erkennbar, ob die Verwendung

־ 666 ־
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der Porm -(j)ase in der Punktion der 3.8g.ipf., der 3>pl.ipf. 
lind der 3.pl.aor. dort 80 regelhaften Charakter hat wie in der

4.Pleskauer Erzählung.
Der Aorist bildet in beiden Texten das Haupterzähltempus und 
ist formal noch intakt.
Wie eingehende Untersuchungen bestätigten, verwenden beide Auto- 
ren Ipf. und Aor. schematisch nach folgender Aspektkorrelation:

Imperfekt = imperf. Aspekt,
Aorist = perf. Aspekt.

Bei diesen Untersuchungen sind wir nicht vom heutigen Aspekt- 
gebrauch, sondern von den Aktionsarten der Verben ausgegangen, 
um vielleicht noch Spuren des älteren Verbalsystems zu ent- 
decken. So fanden wir eine - allerdings nicht sehr große - 
Anzahl von Ipf.-Belegen heute perf. Verben. Es handelte sich 
um präfigierte Durativa, die durch die Präfigierung ihre Dura- 
tivität nicht verloren, sondern lediglich eine Spezialisierung 
ihrer Semantik erfahren hatten. Auch im Ipf. behielten dieee 
heute perf. Verben ihre durative Grundbedeutung, iterative Be-ףdeutung hatten sie seltener. Wir vermuteten, daß die Autoren 
durch diese Ipf.-Formen dem Ausdruck größere Expressivität ver- 
leihen wollten; manchmal waren auch modale Nuancierungen er- 
kennbar.
Der Aorist wird fast ausschließlich von Momentanverben und von 
präfigierten Durativa, Kursiva usw. gebildet, die heute als 
perf. gelten. Selbst Aor.-Belege von determinierten Verben der 
Bewegung, die nicht präfigiert sind ("idosa", "gnasa" z.B.), 
kommen überaus selten vor. Die vollzogene Perfektivierung sol- 
eher iti-Verben wie "streliti", "udariti" usw. zeigt sich darin, 
daß diese (im Präteritum) nur in Porm des Aor. erscheinen und

4) Otten. Die fin.Verbalformen, S. 474 - spricht von ״Wechsel- 
seitiger Austauschbarkeit" der 3«sg.ipf. und der 3.pl.aor. 
Boretzky. Tempusgebrauch, S. 66 f. - Konstatiert eine "for- 
malpersonelle Opposition" zwischen Ipf. und Aor.: Mit der 
3• 8g•ipf• bildet Kurbskij meist den Sing., die 3.piLaor. 
verwenaeT er überwiegend für den Plur.

 ,Maslov, Imperfekt glagolov soversennogo vida ... vertrat (ל
wie wir sahen, vehement diesen weithin verbreiteten Stand- 
punkt: Iterativität auszudrücken sei die Hauptfunktion
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die suffigierten Varianten vom Typus "streljati" und "udarjati" 
zur Seite haben, mit denen Praes• und Ipf, gebildet werden.
Ein Reflex des voraspektuellen Zustandes zeigt sich in der 
K-pler Erzählung: "videti" und"elysati" (dazu ein Mal "veleti" 
und ein Mal "spati11) bilden nur (14 Mal)Aor.-Pormen, nie das 
Ipf.^ Diese Verben erscheinen im Pleskauer Text ausschließlich 
(bis auf eine Ausnahme) in Porm des Ipf•; den Aor. bilden sie 
von präfigierten Komposita ("uslysasa", "uvide", ״ķovele" usw.). 
Im Empfinden des Pleskauer Autors sind "vidëti" und "slysati" 
fest im imperf. Aspekt verankert, obwohl sie in unseren Texten 
meist einen Sinn haben, der allein durch Aor• treffend wieder-

ngegeben wird - die "auslösend begründende Punktion": ,Als/ 
nachdem er dies gesehen/gehört hatte, tat er (als Reaktion)
jenes'• Der K-pler Autor konstruiert in diesem Palle oft:

* 8"jako (einmal: egda) slysa sie, (abie) ..." Dem Pleskauer
Autor ist diese Konstruktionsweise mit Aor. eines imperf•
Verbs nicht mehr möglich, er kann die aspektuelle Barriere nur 
noch mit Hilfe des Part.praet• überwinden - er konstruiert 30:

* 9"(jako/egda) videv ze sie, ..."
Reste der alten Perfekt-Periphrase sind noch in beiden Texten 
erhalten• Der K-pler Autor verwendet die Periphrase (auch bei 
der 3״ps. ־ z.B• "rekl estb") in Abschnitten mit besonders fei- 
erlicher Diktion (Gebete, Anrufungen), wo sie der Stilisierung 
dient. Lediglich drei Mal stoßen wir auf das 1-Part• ohne 
Hilfsverb (3.ps.sg. und 3.ps.£l•), diese Belege sind offenbar 
zufälliger Natur. - Mit 42 1-Part.ien (mit und ohne Hilfsverb)

des Ipf.s perf. Verben. Vgl. auch den Kommentar zu einem 
seiner Belege aus der PVL - van Schooneveld. A Semantic 
Analysis, S. 39: "Here we have one of the few places where 
the connotation of repeated action is absent in the per- 
fective imperfect•"

6) Neben den 14 Aor.-Belegen von "videti" und "slysati" kommen 
im K-pler Text noch über 20 Part• praet.-Pormen von diesen vor.

7) Vgl• Ruzicka, Aspekt, S. 50.
8) KP 66/6 "jako videsa turky stenu nezadelanu, vskore nasko- 

cisa i •••" aber:T5/33 "Sie že videv, сезагь povele ..."
9) PS 58/17 "Sie že slysav, gosudarevy bojare i voevody, 

nicto usumnesasja ..."

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



ist diese Verbalform im Pleskauer Text zwar sechs Mal so 
stark vertreten wie in der K-pler Erzählung, macht aber 
dort immer noch nur knapp 4 v.Hd. aller finiten und (nominal־) 
partizipialen Formen aus. Zwischen 1-Part. mit und 1-Part. 
ohne Hilfsverb besteht kein funktionaler, sondern lediglich 
ein personaler Unterschied; dieser wirkt sich auch auf den 
Kontext aus, in welchem die Varianten auftreten: die 1. und
2.sg./pl. wird fast immer mit Hilfsverb gebildet, die 3.sg./pl. 
dagegen erscheint ohne Hilfsverb. Das hat zur Folge, daß sich die 
Periphrase *Praes.-Form von •byti1 + 1-Part." in wörtlicher 
Rede, in Anrufungen, in Monologen und Briefen Verwendung fin- 
det, während das einfache 1-Part. in berichtenden Abschnitten 
vorkommt.So signalisiert die Periphrase auch im Pleskauer 
Text eine höhere Stilebene.
Wie die anderen Verbformen, tritt das 1-Part. (ohne Hilfsverb) 
ebenfalls meist gehäuft auf und bewirkt so verbalen Reim oder 
Gleichklang. Außerdem entstand der Eindruck, daß nach Aus- 
drücken des Hörens, Erfahrene usw. das Prädikat der kurzen 
Nachricht in Form des 1-Part.s erscheint, wenn das berichtete 
Ereignis bereits zurückliegt ־ gleichzeitig werden Vorgänge, 
die z.Z. des Berichtens noch weiterlaufen, durch Praes. wie- 
dergegeben. Es scheint, daß der Pleskauer Autor nach Ausdrük- 
ken wie z.B. "pride vestb, jako auch "slysav, jako ..."
oft (nicht immer) die Nachricht quasi in wörtlicher Rede gibt, 
wobei er auch die lebendige Sprache stilisiert. Zweifelsfrei 
ist dies der Fall, wenn wir auf S. 95 f• den Brief eines Aus- 
länders (Hans Möller) in den Pleskauer Text eingefügt finden, 
der als Präteritalform nur das 1-Part. enthält.11 Offenkundig 
will der Autor die einfache Sprache des Ausländers, der der 
Schriftsprache nicht kundig ist, andeuten.
Ist das 1-Part. im Pleskauer Text auch noch relativ selten, 
so ist doch der quantitative, vor allem der qualitative Un- 
terschied im Gebrauch dieser Verbform innerhalb der Vergleichs-

10) Das gilt für das 16. Jh. allgemein ־ Nikiforov. Gl&gol.
S. 162 ff.

11) Da wir nur Belege für die 1. und 2.ps.sg. vorfinden, han- 
delt es sich stets um die Periphrase, z.B. "byval esmi".
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texte nicht zu übersehen• Die Periphrase ist auf Abschnitte 
der höchsten Stilebene beschränkt und hat oft noch nachweis- 
bare perfektische Bedeutung. Im Pleskauer Text dient die Peri- 
phrase fast regelmäßig zum Ausdruck des Präteritums für die 
1• und 2.ps.sg./pl. Das 1-Part. ohne Hilfsverb, das in der 
K-pler Erzählung fast nicht erscheint, wird im Pleskauer 
Text schon bewußt eingesetzt: wie andere verbale Kategorien 
dient es Reimzwecken und zur Stilisierung lebendiger Rede•
Von einem zufälligen Auftreten des 1-Part.8 (ohne Hilfsverb) 
kann im Pleskauer Text also nicht mehr die Rede sein•
Das Plusquamperfekt ("Präteritalform von 'byti' + 1-Part.'1) i8t 
in beiden Texten fast gänzlich geschwunden• Vorvergangenheit 
wird nicht gesondert bezeichnet, sondern durch jene verbalen 
Kategorien, die den Autoren auch sonst zur Wiedergabe des 
Präteritums dienen - Ipf. und Aor.; der Pleskauer Autor ver- 
wendet darüber hinaus auch 1-Part.ien sowie nominale Part.ien 
zu diesem Zweck.

Ein ganz entscheidender - wenn nicht: der entscheidende -
Unterschied zwischen K-pler und Pleskauer Text offenbart sich
im Gebrauch der nominalen Partizipien. Wir hatten bereits den
differenzierenden Gebrauch von Ipf. und Aor. in der K-pler
Erzählung hervorgehoben und demgegenüber die Verwendung glei-
eher verbaler Formen über ganze Abschnitte des Pleskauer Tex-
tes betont, was auf parataktische Fügung der syntaktischen
Einheiten schließen läßt. An diese Beobachtung können wir an-
knüpfen, wenn wir die Verwendung der nominalen Part.ien in
unseren Texten vergleichen. Im K-pler Text hat das nominale
Part, fast immer die Punktion einer adverbialen Bestimmung -
es ist der finiten Verbalform zur näheren Bestimmung bzw. Er-
läuterung zugeordnet und bezeichnet eine der Haupthandlung
des Satzgefüges, ausgedrückt durch Verb.fin., untergeordnete
Nebenhandlung. Das nominale Part, im Nominativ vertritt damit
syntaktisch die Punktion einer adverbialen Bestimmung, die

12im heutigen Russisch dem Adv.-Part, zukommt. Wie dieses,

־ 670 ־

12) Vgl. Tauscher-Kirschbaum. Grammatik der russ.Sprache, S. 
341, § 400; Grammatika 80vr.ru8sk.lit.jazyka, § 767 und 
§782 (= Akademie-Grammatik 1970).
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besitzt das nominale Part* im K-pler Text keine absolute, son- 
dern eine auf das Verb.fin• bezogene Zeitlichkeit, kann also 
lediglich im Verhältnis zu jenem vor-, gleich- oder auch nach- 
zeitig sein.
In der K-pler Erzählung dominiert ein klares Satzschema:

Part.praet• - Verb.fin• - Part.praes.
Natürlich fehlt vielen Satzgefügen/Sätzen eines der partizi- 
pialen Glieder oder auch beide. Andererseits, und das ist 
viel signifikanter, stießen wir immer wieder auf Fügungen, 
wo der Autor, um jenes (ideale) Satzschema zu erreichen, par- 
tizipiale Wendungen um das Syntagma mit finiter Verbalform 
gruppiert,
die entweder ganz überflüssig waren (KP 74/27 HI prised. 
bezboznyj sta protiv polago mesta ..." - die ganze Zeit ist 
aber schon von Mehmed die Hede; oder die verschiedenen Sät- 
ze vom Typus KP 74/37 "I vzem otvedosa ego ..." ־ der Kaiser 
war im Gespräch mit den Würdenträgern - *sie führten ihn 
fort' würde vollauf genügen. Die Part.ien dienen hier der 
Vollständigkeit);
oder die gar keine Nebenhandlung bezeichnen, mitunter so-
gar eine wichtigere als die durch Verb.fin• ausgedrückte
Handlung wiedergegeben (KP 71/7 "сеѳагь že, obnaživ mec, obra-
tisja na turky i jakože kogo dostigase ... - presekaše ich"
1zog das Schwert und wandte sich gegen die Türken, und wen 
auch immer er traf - den hieb er mitten durch*.
Im Hinblick auf die Beschreibung der Kunstfertigkeit, mit
welcher der Kaiser das Schwert handhabt, dürfte das *Ziehen
des Schwerts* von größerer Wichtigkeit sein als die überflüs-
sige Mitteilung, daß er sich gegen die Türken wandte).

Das Satzschema *vorzeitige Nebenhandlung - Haupthandlung - 
gleichzeitige Nebenhandlung' ist jedoch dem Leser so in 
Fleisch und Blut übergegangen, daß ihm solche Ungereimthei- 
ten, die auf dem automatischen Bestreben, das Schema auszu- 
füllen, beruhen, gar nicht auffallen. Jedenfalls stellt die 
hypotaktische Fügung, die oft ganz modern anmutet, einen 
Grundzug der K-pler Erzählung dar.
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Die Punktion einer adverbialen Bestimmung übernimmt das nomi- 
naie Part. (Nominativ) in der Pleskauer Erzählung nur in einem 
Drittel aller Belege. Sonst aber hat das Part, absolute Prädi- 
kation - vertritt ein Verb.fin. Wie die verschiedenen Katego- 
rien des letzteren dominiert das Part, (praes. und praet.) 
ganze Abschnitte, schließt lange Satzreihen reimend ab: es 
bildet eine vollwertige Variante zu den finiten Verbalformen. 
Damit dient es - in zwei Drittel aller Palle - nicht der Hypo-, 
sondern der Parataxe.
Diesen Beobachtungen entspricht auch die Verwendung des 
Dat.abs. innerhalb der Vergleichstexte: In der K-pler Erzäh- 
lung ist (bei je 76 Dat.abs. in jedem Text) die reichliche 
Hälfte aller auftretenden Dat.abs. in der Weise mit dem Haupt- 
satz (mit finiter Verbalform) engstens verbunden, daß das 
Nomen des Dat.abs. (sein Subjekt gewissermaßen) gleichzeitig 
das Subjekt des Hauptsatzes bildet, z.B.
KP 67/40 "i videvši strazi, tečachu videti byvsee"

1als dies die Leute von der Wache sahen, liefen sie
(dorthin), um zu sehen, was sïch ereignet hatte'.

In der Pleskauer Erzählung sind solche Fügungen selten; 
meist hat dort jeder Dat.abs. sein eigenes Subjekt (= Nomen 
im Dativ). Darüber hinaus ist die Hälfte aller Dat.abs. in 
diesem Text vollkommen selbständig. Im K-pler Text fungiert 
der Dat.abs. meist als adverbiale Bestimmung der Zeit, auch 
des Grundes - in der Pleskauer Erzählung meist als eigen- 
ständiger, von keinem Verb.fin. nur irgendwie abhängiger 
Satz. Er erscheint oft in parataktisch gefügten Blöcken zu 
drei bis vier Dat.abs., besonders im Singular, wo die dominie- 
rende Lautung auf -u einen besonderen klanglichen Effekt ver- 
ursacht.
In den eigenständigen Partizipial-Konstruktionen vertreten 
Part.praes. und Part.praet. folgende Tempora, wodurch wir 
die vorgestellte Aspektkorrelation1  ̂noch erweitern können:

13) Die aspektuelle Ausrichtung der Part.ien (Part.praes.-im- 
perf. Aspekt, Part.praet. - perf. Aspekt) ist noch deutli- 
eher als bei Ipf. und Aor. Lediglich "videv/slysav" bilden 
in beiden Texten eine Ausnahme.
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Imperfekt ־ Part.praes. = imperf. Aspekt,
Aorist - Part.praet. = perf. Aspekt.

Schließlich ist noch hervorzuheben, daß in der K-pler Erzäh- 
lung noch einige sehr archaische Wendungen lebendig sind, von 
denen wir im Pleskauer Text kaum noch Reflexe vorfinden: 1.
Der Akk. mit nominalem Part, nach "videti" ,."uzbreti", "8׳bre8ti"
u.a. (vgl. lat. Acl) - "On ze, videv Rachkaveja ljute sekusca 
turok, ..." 2. Das nominale Part. (Nominativ) als Prädikati- 
vum vom Typus "be ucę" - eine Zusammensetzung, die der inten- 
siven oder gar expressiven Bezeichnung einer sich länger hin- 
ziehenden Handlung diente; wir können also von einem intensi- 
vierten Imperfekt sprechen (vgl. Ruzickas Formulierung:
Tempus intensivum1*).

Mehrfach haben wir die archaisierende Tendenz als Grundzug 
beider untersuchter Erzählungen herausgestellt. Entsprechend 
der Differenz von einem Jahrhundert, die zwischen der Abfas- 
sung der Texte liegt, sind trotz allen Bemühens von Seiten 
des Pleskauer Autors, an der literarischen Tradition festzu- 
halten, Elemente der lebendigen Sprache in recht starkem Maße 
eingedrungen - beachtliche Unsicherheiten im Gebrauch der ksl. 
Tempora fielen durch den Vergleich mit dem K-pler Text beson- 
ders ins Auge. Das ist nicht verwunderlich. Der Grad der Stö- 
rung des alten Systems, das Ausmaß der Annäherung von Ipf. 
und Aor., besonders der desolate Zustand der Ipf.-Kategorie 
(man kann fast von *Verwahrlosung* sprechen) versetzen aber 
doch in Erstaunen.
Gravierend und eher grundsätzlicher Natur ist der Unterschied 
zwischen beiden Texten im Gebrauch der nominalen Part.ien. 
Ziehen wir zum Vergleich einmal die "Stepennaja kniga" und 
die "Kazanskaja Istorija" heran, 80 fällt auf, daß auch sie 
einen 80 extensiven Gebrauch von nominalen Part.ien machen 
wie unsere verglichenen Texte. Was die Funktion der Part.ien 
in jenen Texten anbelangt, so ist es schwierig, ohne eingehen- 
de Untersuchungen Gültiges zu sagen. B8 zeigt sich aber fast

14) Ruzicka, Das synt.System, S. 213•
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überall recht deutlich, daß die klare logische, oft allerdings 
auch schematische Gliederung des Satzgefüges, wie sie für die 
K-pler Erzählung charakteristisch ist, in den genannten Werken 
nur selten erreicht wird - vielleicht gar nicht angestrebt 
ist. Mir scheint, daß eine eher lockere Bindung des Part.s an 
das Verb.fin• für Werke der Makarij-Ära bezeichnend ist. Das 
äußert sich beispielsweise in einem offenbar noch stärkeren 
Gebrauch der trennenden koordinierenden Konjunktion zwischen 
Verb.fin. und Part., als wir ihn in der Pleskauer Erzählung 
registriert hatten; das äußert sich besonders auch darin, daß 
das Part, mit absoluter Prädikation, also die eigenständige 
Part•-Konstruktion, keine Ausnahme darstellt - sie ist keines- 
wegs häufig, bildet aber doch eine auffallende Erscheinung.
Dem pompösen, *erhabenen״, auf Breite der Darstellung ausge- 
richteten Stil der Makarij-Ära entsprach nicht die komprimier- 
te, stringente Aussage mit klarer hypotaktischer Aufgliede- 
rung der Handlungen, mit logischer Durchdringung des geschil- 
derten Sachverhalts (die sich in dem Versuch äußert, die 
Handlungen als wichtiger « Verb.fin. - oder unwichtiger «
Part. - einzuordnen). Der erhabenen Ideologie mußte wohl 
auch ein erhabener Stil entsprechen, die Breite der Darstellung 
(umfangreiche Apostrophen, Synonymhäufungen, inhaltliche Wie- 
derholungen usw.) mußte mit einer entsprechenden Gestaltung 
der Sprache korrespondieren. Das Werk sollte den Leser offen- 
bar nicht allein durch seinen Inhalt (d.h. die Darstellung 
des Herrschers, seiner Getreuen und der Kirche), sondern auch 
durch seine Sprache beeindrucken. Die Lockerung der Bindung 
dee Part.8 an das Verb.fin., die Trennung beider durch koordi- 
nierende Konjunktion - das sind deutliche Tendenzen zur para- 
taktischen Gliederung eines Textes, wodurch die Sprache deseel- 
ben ohne Zweifel eine gewisse Feierlichkeit erlangt. Diese Ten- 
denz ist aber nicht zu vergleichen mit der vollzogenen Ver- 
selbständigung des Part•-Syntagmas іи Pleskauer Text, wie wir 
sie im Pleekauer Text über weite Strecken hin konstatieren•
Ideologisch und sprachlich gesehen stellt die Pleskauer Erzäh- 
lung ein Werk dar, das in die Tradition der Makarij-Ära eu 
stellen ist. Aue vielerlei Erscheinungen können wir schließen,
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daß der Autor zwar recht belesen war, jedoch längst nicht 
jene sprachliche Befähigung (= intime Kenntnis des Kirchen- 
slavischen) und jenes stilistische Empfinden besaß, das гиг 
Erreichung seines vermutlichen Zieles nötig gewesen wäre - 
nämlich ein ähnliches Werk wie die "Kazanskaja Istorija" zu 
schaffen•
Abschließend wollen wir noch zusammenfassend darlegen, warum 
die Pleskauer Erzählung dem Moskovitischen Prunkstil zuzurech- 
nen ist bzw. in welcher Beziehung sie zu Werken dieser Stil- 
richtung steht. Wenn wir einen Text dem Makarij-Stil zuord- 
nen, dann natürlich auf Grund bestimmter sprachlicher und 
stilistischer Kriterien, die in Jenem Text eine mehr oder 
weniger wichtige Rolle spielen.
Dieser Stilrichtung ist eine stark archaisierende Tendenz 
eigen. Dennoch bestätigen alle Untersuchungen an Texten der 
zweiten Hälfte des 16. Jh.s, daß die ksl• Verbalkategorien 
nicht mehr sicher beherrscht werden - Unsicherheiten im Por- 
malen wie auch im Funktionalen werden registriert, Ansätze 
zum nivellierenden Gebrauch der Tempora konstatiert. Was 
uns allerdings hinsichtlich des Gebrauchs der verbalen Kate- 
gorien im Pleskauer Text begegnet, wurde meines Wissens bis- 
her an Texten mit literarischem Anspruch, den jener ganz si- 
eher hat, noch nicht festgestellt, jedenfalls nicht an Wer- 
ken des 16. Jh.s* weitgehender Verfall des Ipf. im formalen 
Bereich (3.8g.ipf. -(j)ase = Einheitsendung - sie erscheint 
häufiger in Funktion der 3״pl*ipf• als die korrekte Endung 
-(j)achu)ן freie Vertauschbarkeit nicht nur von Ipf• und 
Aor.״ wobei meist - aber nicht immer! (vgl• Ersatz für 
Aor. "tvoriea", "veleea" durch "tvorjaee", "veljaee") - die 
Aepektkorrelation gewahrt wird (Aor• = perf• Aspekt, Ipf• = 
imperf. Aspekt); ausgetauscht werden können auch finite 
und partizipiale Formen nach dem bekannten Schema (8• z.B•
S. 673)• Von Kurbskij wissen wir, daß er״ wenn er sich der 
kel• Form nicht sicher war, das universale Präteritaltempue 
der lebendigen Sprache, das 1-Part•, verwendete• Solche 
Skrupel kannte der Pleskauer Autor offensichtlich nicht•
Zwar konnten wir in der Pleskauer Erzählung im Vergleich
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mit der Erzählung über die Eroberung K-pels einen deutlichen 
Anstieg des durch 1-Part• gebildeten Präteritums verzeichnen, 
doch hatte diese umgangssprachliche Form insgesamt nur einen 
winzigen (wenn auch schon ziemlich fest umrissenen) Platz im 
Pleskauer Text. Das Präteritum der lebendigen Sprache wurde 
gewaltsam zurückgedrängt und vielfach geradezu wahllos durch 
ksl. Formen ersetzt.
Wie auf dem Gebiet des Tempusgebrauchs gewisse Ansätze (die 
Tendenz zum nivellierenden Gebrauch der verbalen Kategorien), 
die in zeitgenössischen Werken erkennbar sind, in der Pleskau- 
er Erzählung bestimmenden Charakter gewinnen, ja sogar zum 
Stilmerkmal werden - so beobachten wir auch im Bereich der 
bewußt eingesetzten Stilmittel, daß der Pleskauer Autor be- 
stimmte Kunstgriffe, die (weil öfter als andere angewendet) 
für den Moskovitischen Prunkstil charakteristisch sind, aus- 
schließlich und dementsprechend maßlos gebraucht.

Konzentriert treten jene Stilmittel innerhalb der "Stepennaja 
kniga"oder der "Kazanskaja Istorija” nur in hagiographischen 
und geistlich ausgerichteten Passagen auf, in den rein berich- 
tenden Abschnitten hingegen kann man von einem häufigen Auf- 
treten von Beispielen jenes ”pomphaften und preziösen, mit 
Bildern stark überladenen Stils" keineswegs sprechen.Dage- 
gen ist die Pleskauer Erzählung von Anfang bis Ende, bis auf 
ganz wenige Textstellen, auf affektische Schilderung ange- 
legt - auf Emotionalisierung des Lesers. Den gesamten Katalog 
der den Makarij-Stil charakterisierenden Kunstgriffe finden 
wir hier in einer beinahe unglaublichen Konzentration belegt, 
ob es sich um eine Anrufung Gottes oder eine Beschreibung 
des polnischen Lagerlebens, ob es sich um einen Monolog des 
Autors oder um eine KampfSchilderung handelt:

15) Stender-Petersen. Geschichte der ruee.Literatur, 8• 191 - 
bei uns zitiert S. 47: Diese Charakterisierung durch 
Stender-P• (vgl• auch Tschizewękii , Vergi•Gesch.d.slav. 
Literaturen, S. 91 "schwer-/reich geschmückter Stil").
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- klangliche Effekte: (verbaler) Reim, paronomastische Pigu- 
ren, insbesondere figura etymologica , Assonanzen und 
andere Versuche, vollen oder ungefähren Gleichklang zu 
erzielen;

- Synonymie sowie bestimmte immer wiederkehrende Worthäufun- 
gen, die durch ihre Wiederholung allmählich semantisch zu-

9

sammenwachsen, also synonyme Bedeutung erlangen;
- Häufungsfiguren (Epitheta und Nomina), die der Aussage 

sicher Erhabenheit verleihen sollen;
- unwahrscheinlich weitschweifige Apostrophierungen der 
Gottesmutter, der Heiligen (nie aber Gottes oder Christi), 
insbesondere des Zaren sowie seiner höchsten Beamten
(" . gosududarevy bojare i voevody"), Pleskaus und auch 
der Verteidiger Pleskaus;

- reichlicher Gebrauch bildsprachlicher Elemente, wobei 
aber charakteristischerweise im wesentlichen nur zwei gän- 
gige Motive variiert werden (der polnische König - ein 
giftspeiender, alles verschlingender Drache; die Russen - 
Märtyrer Christi).

Das Auftreten dieser Stilmittel verbindet die Pleskauer Erzäh- 
lung mit dem Moskovitischen Prunkstil; daß wir diese Mittel 
im Pleskauer Text so konzentriert, in solcher Ausschließlich- 
keit angewandt finden, das unterscheidet diese Erzählung von 
anderen umfangreicheren Werken des Makarij-Stils•
Als Übertreibung gewisser Tendenzen besonders in der "Kazan- 
skaja Istorija" ist auch die Verselbständigung der nominalen 
Partizipien in der Pleskauer Erzählung zu bezeichnen - in 
über 60 v.Hd. aller Nominativ-Belege haben diese Partizipien 
absolute prädikative Funktion und treten an die Stelle des 
Verb•fin. Hierin äußert sich nicht nur eine recht primitive 
Art der Nachahmung - vielmehr zeigt sich in der syntaktischen 
Gleichsetzung finiter und participialer Formen auch die para- 
taktische Grundetruktur des Satzes im Pleskauer Text■• Der 
Pleskauer Autor nutzt nicht - wie dies beispielhaft am K-pler 
Text zu beobachten war - die Möglichkeit, durch die Verwen- 
dung partleipialer Konetruktionen (zumeist in Funktion ad

־ 677
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verbialer Beetimmungen) die Darstellung in Wichtiges und 
weniger Wichtiges, in Haupt- und Nebenhandlung zu gliedern• 
Die Partizipien ordnen eich in die Aspektkorrelation ein 
(s.o., S. 673)ï Ipf• und Part.praes. stehen für das 1-Part. 
des imperf• Aspekts, Aor* und Part.praet. ersetzen stilisie- 
rend das 1-Part. des perf• Aspekts: die Formen selbst sind 
nicht mehr merkmalhaft, dienen nur der Stilisierung - signi- 
fikant ist nur noch der Stamm des Verbs - nicht suffigiert: 
perfektiv; suffigiert oder dehnstufig: imperfektiv• Diesem 
Zustand entspricht die Verwendung eines allen Stämmen ge- 
meinsamen Präterital-Zeichens: des 1-Part.s in der lebendi- 
gen Sprache.

So stellt sich uns die Erzählung über die Belagerung Pleskaus 
durch Stephan Báthory nicht als Spiegel, als Musterbeispiel 
für den Moskovitischen Prunkstil dar - wie zunächst angenom- 
men, vielmehr erweist 3ie sich als ein Zerrbild, als (sicher 
unbeabsichtigte) Karikatur desselben - als epigonenhafte 
Nachahmung: Verwendung finden allein die Hauptzüge, die 
schreienden Farben der Vorlage, die feineren Abtönungen, 
die Schattierungen dagegen fehlen.

Gerd Stricker - 9783954792900
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:43:48AM

via free access



i; 1/ :  1 : ->1 e v e r i e n u n g  a e r  v e r o a i e n  r o r c i e n  i n  u n s e r e n  T e x t e n  -  s .  K a p .  S I I .  S» 252  -  ? 6 6

A) B E R I C H T E  H D E  F A S S A G ! N

ALLGEMEINER Bericht Bericht über 
GEISTLICHE HANDLUNGEN KAMPP-Berieht

Belege Dichte Prozent Belege 1 Dichte Prozent Beleire Dichte Prozent
15Ю 9 1.4 4,2׳

K-pel da נ?? 43 נ{:? 4,2 1:Ь 9,ą נ* 5 0,9-1 ל״ 0״6ו 1 5 г!11 4,2י ?] 23 ן ן 7 0,9  0,8 J 7 י י נ?;! 5,6%,

1581 da ״1112 9 J:J1 4.6 נ!:®! !213 31 נ * ״3ך 4 °5  4,2J 4*ל 20163 19 ,ז7 5.8%,

J B -־

15Ю 12 1,8 5 ,6/i
K-pel 56/9/3 6,6 15,1/. 12/2/4 5,3 17.0% 149/17/К 13,2 27.6%
1581 88/7/11 3,4 16,2% 13/1/1 1.9 9.7Ä 54/3/6 5,6 19,2%
1510 84 12.9 39,4%
X-pel 211/8 21,3 48.8% 32/3 10,3 33.0% 265/9 20,6 12.67.
1581 180/13 7,2 30,87. 33/11 5,7 28,4% 99/1 8,9 30,5%

1-jPART.
1510 89 13,7
K-pel 1 0,1 0,2% — — — 1 0,1 0,157.
1581 18 0*6 2,6 % — 9 0,8 г.ft.

jļOND.
1 5Ю 2 — 0,9׳/
K-pel 1 — 0,2% 4 0,3 0,6%

1581 2 -- 0,3% 5 0,6 3,2% 2 0,2 0 , 6 7.

pART.

J1KSS-.

1510
;i

8ד
11 10 
1J

0,2(־ 1,4 -ו2ן
1 0,2

3.7,
0 5 ׳',I 4 751 0,5 J 4״

K-pel
a)
b)

30,
2-i 45  2,90,2J 4,4ך

1,4 J
ך 6,7
0,4 j 10,0י 
3.0J

ДО [23,5ו
6,7ך
11,8

0,61
21׳7ו 38ו

г) ”
2,9 י

0,5 J 4,0 0,6]
6,0 ו

Ï ;3

1581
1)
bj1 י / ̂

551 
!2 75

2 ,0 ן
0,7י* ־ 1 2,7

8 ״8ו
5 ־ 11״ ii 2,9 1־  

32ו
]ו 53

,4,2 
v ,0\ 4׳3

20,6ן
А  21,2%0,6 J

62ו 14 ננ 76
,5,5

נ 6,8
1.3i

1819 ] 2 3 .1% 
4 .3 ]

IfHT.

KtAET.

1 5 1 0 7 1,1 3,3%

K-pel
ii

48,
101 72 4,7л 

1.0J 7,1 
1,4-1

10.7 י
2,2 J 16,02

3,1 נ
1] 8 
2J

.י5ך
0.3J 2.4 
0.6J

4,7ך
0,9 7,5% 
1.9J

67 ו
9J 107
31]

 5,0ך
8,1 [0,7 

2,31
10.5 .
1.4J 16.8%

4,9 נ

1581
a)
b) 
c)

73n
384 140
29J

2 ,6ך
5,0 1.44 

»«1,0

11,2ן
21,42 5,81 10] 26 14ר 1 ł ך8 

1.3J 3,4 
0,3-1

9,0-,
6,5 «1 16,8%  42ו

59 \1
 3,8ן

0ן 5.3 ,8
0,7 J

ו2״8ו 18,0%. 2,714,4 J 1,3 * ״ 8 J 2,4J
15Ю 213 32,4 6,5 Selten

}!SAMT K-pel 149 43,5 10,3 ״ 105 21x2 3,4 Seiten 638 i Ł 13,3 Selten
I5 8I 653 23,2 28,1 ״ 155 22,1 7,7 ״ 328 29.3 И . 2

føfaiterungent

<410 * Erzählung Uber die Annexion Pleskaus 15Ю durch Vasilij III., aue der Pleskauer Chronik;
■!•pel « Erzählung Über die Eroberung K-pelв durch die Türken 1^531
481 » Erzählung über die Belagerung Ріевкаив durch Stephan Báthory 1561/62.
,frfcsens: in der Spalte "da" ist die Zahl der mit "da + Praes.-Porm" gebildeten Pinal- und Wunschsätze
ł !«perfekt: 56/9/3 ■ 56 Ipf.-Belege von Vollverben, 9 Mal "be", 3 Mal "bjase". genannt,
'feriat: 211/16 * Von inegesamt 219 Aor.-Formen sind 8 von "resci* gebildet (meist "re<$e").
,fcrt.praes.: a) « nominales Part, im Nominativ; b) « nominales Part, als Prädikativum: Typ "be/bja6e 

mólja"; c) * Dativus absolutus•
Ürt. praet. i a) * nominales Part, lo Xominativ; b) * "slysav" una ״videv*'ן с) * Dativus absolutus.
*» den Angaben für Präsens der ,Passagen persönlicher Diktion' (Tabelle B) sind auch Belege für periphra- 
'tleches Futur enthalten: Pleskau 15Ю » 11; К-pel в 2; Pleskau 1581 * 11.
He Jeweils dritte Angabe unter *GESAMT“ nennt den Umfang des betr. Bereichs im Oesamttext - so zeigt 
*lese Angabe für den Bereich *Persönliche Diktion - Geistliche Ausrichtung la Text Pleskau 1510' nur 
V Kornseiten an, woraus wir entnehmen, daß die dortigen Angaben wegen des geringen Umfanges der hier- 
br gehörigen Abschnitte rein statistischen, nicht aber wirklich informativen Wert haben.
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S L a v i s ז i s с н e B e i t r ä g e
8 3 .  B a u m a n n ,  W . :  D i e  Sage  v o n  H e i n r i c h  dem Löw en  b e i  d e n  S l a v e n .

1 9 7 5 .  185  S .
8 4 .  E v e r t s - G r i g a t , S . :  V .  V .  M a j a k o v s k i j :  P r o  ê t o .  Ü b e r s e t z u n g  

u n d  I n t e r p r e t a t i o n .  1 9 7 5 .  2 6 2  S .
8 5 .  M i r s k y ,  S . :  D e r  O r i e n t  im  W e rk  V e l i m i r  C h l e b n i k o v s .  1 9 7 5 .

V I I I ,  112 S .
8 6 .  D i t t e r i c h ,  M . :  U n t e r s u c h u n g e n  zum a l t r u s s i s c h e n  A k z e n t  a n -  

h a n d  v o n  K i r c h e n g e s a n g s h a n d s c h r i f t e n . 1 9 7 5 .  147 S .
8 7 .  C u m m in s ,  G . M . :  T h e  L a n g u a g e  o f  t h e  O ld  C z e c h  Legenda о sva- 

té Katetinë . 1 9 7 5 .  V I I I ,  371 S .
8 8 .  F ö l d e á k ,  H . :  N e u e r e  T e n d e n z e n  d e r  s o w j e t i s c h e n  S c i e n c e  F i c -  

t i o n ■ 1 9 7 5 .  V I ,  208  S.
8 9 .  D r e w s ,  P . :  D e v ê t s i l  u n d  P o e t i s m u s .  K ü n s t l e r i s c h e  T h e o r i e  u n d  

P r a x i s  d e r  t s c h e c h i s c h e n  l i t e r a r i s c h e n  A v a n t g a r d e  am B e i s p i e l  
V i t è z s l a v  N e z v a l s ,  J a r o s l a v  S e i f e r t s  u n d  J i M  W o l k e r s .  1 9 7 5 .
3 3 0  S.

9 0 .  S c h ö n l e ,  P .  W . :  Z u r  W o r t b i l d u n g  im  m o d e r n e n  R u s s i s c h .  1 9 7 5 .
V I I I ,  195  S .

9 1 .  O k u k a ,  M . :  S a v a  M r k a l j  a l s  R e f o r m a t o r  d e r  s e r b i s c h e n  K y r i i -  
l i z a .  M i t  e in e m  N a c h d r u c k  d e s  S a l o  debeloga jera libo Azbuko- 
p r o t r e s .  1 9 7 5 .  123 S.

9 2 •  N e u h ä u s e r ,  R . :  T h e  R o m a n t i c  A g e  i n  R u s s i a n  L i t e r a t u r e :  P o e -  
t i c  a n d  E s t h e t i c  N o r m s .  An A n t h o l o g y  o f  O r i g i n a l  T e x t s  ( 1 8 0 0 -  
1 8 5 0 ) .  1 9 7 5 .  V I I I ,  3 0 0  S .

9 3 .  D ö r i n g ,  J .  R. ( H r g . ) :  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s  S e m in a r :
Z u r  A n a l y s e  d r e i e r  E r z ä h l u n g e n  v o n  V I .  I .  D a l ' .  M i t  e in e m  m e -  
t h o d o l o g i s c h e n  G e l e i t w o r t  v o n  J o h a n n e s  H o l t h u s e n . 1 9 7 5 .  203  S .

9 4 .  A l e x a n d e r ,  R . :  T o r i a k  A c c e n t u a t i o n .  1 9 7 5 .  X V I ,  806 S .
9 5 .  S c h e n k o w i t z ,  G . :  D e r  I n h a l t  s o w j e t r u s s i s c h e r  V o r l e s e s t o f f e  

f ü r  V o r s c h u l k i n d e r .  E i n e  q u a n t i f i z i e r e n d e  C o r p u s a n a l y s e  u n t e r  
B e n u t z u n g  e i n e s  C o m p u t e r s .  1 9 7 6 .  767  S.

9 6 .  K i t c h ,  F .  C .  M . :  T h e  L i t e r a r y  S t y l e  o f  E p i f a n i j  P r e m u d r y j .
Pletenije sloves . 1 9 7 6 .  298  S.

9 7 .  E s c h e n b u r g ,  B . :  L i n g u i s t i s c h e  A n a l y s e  d e r  O r t s n a m e n  d e r  e h e -  
m a l i g e n  K o m i t a t e  B á c s  u n d  B o d r o g  v o n  d e r  u n g a r i s c h e n  L a n d n a h m e  
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