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PIE SYNTAKTISCH-SEMANTISCHE ROLLE PER NOMINALENPUNGfN 1M

PEUTSCHEN

Tarcisia Mucia Lobo Ribeiro - UFMG

O. EINLEITUNG

Mit der Frage nach einer guten Grammatik muss sich jeder Sprach

lehrer besch8ftigen. Als Fremdsprachen - oder Muttersprachlehrer

kommt man frUher oder sp8ter zu dem Punkt, wo man sich fragen

muss, ob, wann, wie Grammatik unterrichtet werden soll.

Und je mehr verschiedene Grammatiken verglichen werden, um so

deutlicher wird die Notwendigkeit, fUr jede Sprache eine ange

messene Grammatik zu schreiben, die diese Sprache als geschlos

senes System betrachtet und deren Beschreibung nur im System

selbst sucht, eine Grammatik,der eine bestimmte Sprache als

Kontext im weiteren Sinne dient.

Diese Arbeit versucht deswegen, die Nominalendungen im

Deutachen ala Teil eines fUr die deutache Sprache charakteris

tischen Systems zu behandeln, syntaktisch-semantische Beziehun

gen im Satz auszudrOcken. Diese Endungen werden darum hier in

der Nominalgruppe analysiert, also in ihrem unmittelbaren Kontext.

,. PIE NOMINALENVUNGEN 1M VEUTSCHEN

,., - Allgemeine4

Hier sollen die Endungen behandelt werden, die mit den
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flektierbaren W6rten der deutschen Sprache gebraucht werden:

Personal -,Demonstrativ -,Possessiv -, Fragepronomen, Artikeln,

Adjektiven und Substantiven: Nominalendungen.

Die Pluralendungen der Substantive sollen nur zusammen mit Ar

tikelformen behandelt werden, also nur innerhalb einer Nominal-

gruppe.

Aus systematischen GrUnden wird schon zu diesem Punkt

meiner Arbeit die Funktion der Nominalendungen innerhalb einer

Nominalgruppe von ihrer Funktion im Satz getrennt.

J.2 - Vie Syntakti~ehe Funktion de~ Nominalendungen

Die Nominalendungen haben im Deutschen in erster Linie

die syntaktische Funktion, Nomen und deren Rolle innerhalb einer

Nominalgruppe zu kennzeichnen, da sie Kasus, Numerus und Genus

der bettreffenden Substantive angeben. Aus diesem Grunde halte

ich die Einbettung der Nominalgruppe in einen Satz far die syn

taktische Hauptfunktion der Nominalendungen innerhalb einer No

minalgruppe. l Diese syntaktische Funktion beruht auf dem Zu

sammenspiel der Nominalendungen in der Nominalgruppe:

1. "Seinen eigenen Bargen hat der Kreml das im Dezember ver

sprochene Lebensmittelprogramm bisher nicht einzul~sen ver

mocht.,,2

In diesem Beispielsatz wird die Nominalgruppe "sein!!!,

eigen!!!, Barger!!." durch dieses Zusammenspiel der Nominalendun

gen in den Satz eingebettet.

In der Nominalgruppe "das im Dezember versprochen!. Lebensmittel

programm" erm~glicht dieses Zusammenspiel, ausser der Einbettung

der ganzen Nominalgruppe in den Satz auch die Einbettung einer
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Nominalgruppe in eine andere Nominalgruppe:"das/~Dezember/

verspr.ochen!. Lebensmittelpt'Ogramm" (Schrigstriche werden zur

Kennzeichnung von Einbettungen gebraucht).

Auf diesem Zusammenspiel der Nominalendungen beruht inre

syntaktische Funktion in dieser Arbeit.

Die starken Endungen sind identisch mit den Nominalmor-

phemen, sie kennzeichnen Kasus, Numerus und Genus der Substantive

einer Nominalgruppe.

Am folgenden Beispiel sind die starken Endungen mit der

Absicht unterstrichen, sowohl die Einbettung der entsprechenden

Nominalgruppe in den satz z~ veranschaulichen, wie auch die Ein

bettung einer Nominalgruppe in eine andere. Dabei gelten die Ar

tikelformen selbst als starke Nominalendungen, da sie nicht mehr

segmentierbar sind.

2. "Es ist schwierig,/fUr die/hinter der verwendung/dies!!:

~rter/stehend! haltung/ein~ ausdruck zu finden. n3

1m Gegensatz zu den starken Endungen kennzeichnen die

schwachen Endungen die Kongruenzbeziehungen zwischen den Ele

menten einer Nominalgruppe, sie verdeutlichen grammatikalische

Kategorien wie z.B. Singular/Plural, und sorgen dadurch fUr

syntaktische ZusammengehBrigkeit. An demselben Beispieluatz

mBchte ich das veranschaulichen: Cunterstrichen ist eine schwa-

che Endung)
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2. "Es ist schwierig,/fUr die/hinter der verwendung/dieser

w6rter/stehend! haltung/einen ausdruck zu finden."

Durch das Zusammenspiel der Nominalendungen in der No

minalgruppe /die ••• stehend! haltung/ wird die syntaktische

Zusammengeh6rigkeit dieser Nominalgruppe trotz zwei Nominalein

bettungen gesichert.

So lassen sich starke von schwachen Endungen nach ihrer

syntaktischen Funktion unterscheiden: die starken Endungen bet

ten die Nominalgruppen in den Satz ein und die schwachen sorgen

far syntaktische Zusammengeh6rigkeit durch Verdeutlichung von

grammatikalischen Kategorien. Diese Unterscheidung von starken

und schwachen Endungen nach ihrer syntaktischen Funktion tr8gt

zur Erl8uterung der Kongruenzbeziehungen der Elementen der Nomi

nalgruppe im Deutschen bei.

1.3.2 - Adjektiuendungen

Adjektive (und aus Adjektiven abgeleitete Substantive)

bilden die einzige Wortklasse im Deutschen, die sowahl starke

als auch schwache Endungen bekommen. Aus diesem Grund m6chte ich

die Kongruenzbeziehungen der Nominalendungen in einer Nominalgrup

pe anhand der Adjektivendungen zeigen, da diese Kongruenzbeziehun

gen auf der doppelten syntaktischen Funktion von starken und schwa

chen Endungen beruhen.

3. "Eine/linguistische~Verfahren/n!herstehende Methode als

die unter a) und b) dargestellten bildet die kontextuelle

Bedeutungsbestimmung."

Wie in der Nominalgruppe/linguistischen Verfahren/zu

sehen ist, haben Adjektive starke Endungen,wenn in der entspre

chenden Nominalgruppe kein Artikel (oder Frage-, Possessiv-, De-
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monstrativpronomen) gebraucht wird, sie werden dadurch selbst

zu Kasustr8ger und kennzeichnen die syntaktische Funktion der

entsprechenden Nominalgruppe.

An demselben Beispielsatz l8sst sich zeigen, dass Adjektive

die schwachen Endungen bekommen, wenn in der entsprechenden Nomi

nalgruppe die starken Endungen bei einem anderen Wort vorkommen:

An der Nominalgruppel "Ein~ ••• n8herstehende Methode I kann

gezeigt werden, dass das Adjektiv die schwache Endung -~ bekommt,

weil der unbestimmte Artikel ~ in seiner Femininform die star

ke Endung -! hat; an der Nominalgruppe I als die unter a) und b)

dargestellt~ I bekommt das Adjektiv die schwache Endung -en,

weil/der bestimmte Artikel in seiner Pluralform die gebraucht wird.

Das Distributionsprinzip der Nominalendungen in einer Nomi

nalgruppe scheint darin zu bestehen, dass Nominalmorpbeme in dersel

ben Nominalgruppe im Deutschen nicht wiederholt werden, undo dass

die ganze Nominalgruppe "dekliniert" wird und nicht jedes Element

isoliert.~ Dieses Prinzip zeigt wiederum, dass die Kongruenzbezie

hungen innerhalb einer Nominalgruppe im Deutschen keinen Abbild

charakter haben, dass Morpheme in derselben Nominalgruppe nicht

wiederholt werden, im Gegensatz zu den meisten romaniscben Spra

chen.

An den folgenden Beispielen kann jedocb eine Wiederholung

von Nominalendungen in derselben Nominalgruppe gezeigt werden:

~. "Zur selbstbeschreibung verwendet! wertend! adjektive haben

natUrlich appellcharakter ••• "

5. "Das halb als appell gekennzeichnet!, dann wieder BchUchtern

als frage zurUckgenommen! DU!?"

Diese Wiederholung derselben Endung bei mehreren Adjektiven

in einer Nominalgruppe hat die Funktion, die syntaktische Beziehun-
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gen der Elemente einer Nominalgruppe deutlicher zu zeigen. S

Denn die Wiederholung der starken Endungen -! im Beispiel 4 sichert

syntaktisch, dass verwendet und wertend jeweils in syntaktischer

und semantischer Beziehung zum SUbstantiv Interesse stehen.

Am Beispiel 5 zeigt die Wiederholung der schwachen Endung -!

Kongruenzbeziehungen zwischen Artikel, Attributen und Substantive

So llBst sich das Distributionsprinzip der Nominalendungen

im Deutschen umfassender formulieren: innerhalb einer Nominalgruppe

im Deutsche werden Nominalmorpheme nicht wiederholt, es sei denn

mit der Funktion, grammatikalische Kategorien oder syntaktische

Beziehungen zu vereindeutigen.

2. SEMANTISCHE KOMPLEXITlT OER NOMINALENOUNGEN

An allen vorgebrachten Beispielen f811t die Tats&che auf,

dass dieselben Nominalendungen mit verschiedenen Funktionen

gebraucht werden:

1. nSein~ eigen~ Bfirgern hat ~ Kreml das im Dezember ver

sproahene Lebensmittelprogramm bisher nicht einzulBsen

vermocht."

2. "Es ist schwierig, f(lr die hinter ~ verwendung dies!!:

wBrter stehende haltung ein~ &usdruck zu finden."

1m Beispiel 1 kennzeichnet ~ eine Hask.-Nom.-Form, im

Beispiel 2 kennzeichnet ~ einmal eine. Fem.-Dat.-Form und einmal

eine Gen.-Pl.-Form.

Diese K6g1ichkeit, mit derselben Nominalendung verschiedene gram

matikalische Kategorien zu kennzeichnen, betrachte ich als eine

semantische Komplexitlt der Nominalendungen im Deutschen. 6
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2.1 - Stm4~eht Kompttxitlt dt~ 4t4~ktn Endun9tn

1m heutigen Deutsehen genUgen fUnf Hominalmorpheme, um

innerhalb einer Nominalgruppe Kasus, Genus und Numerus deutlieh

zu kennzeiehnen. Diese starken Endungen, diese~, diese~, dies!!,

dies~ und dies!! werden hier naeh ihrer semantisehen Komplexit8t

analysiert. Die Reihenfolge entsprieht einer Graduierung dieser

semantisehen Komplexit8t, von weniger komplexen zu komplexeren

Endungen.

-(elm (dies~, VO!, dem, dein!!, ibm, ~, welehe!, usw)

Diese starke Endung bezeiehnet eindeutig Singular-Dative Sie

bezieht sieh aber auf zwei Gesehleehter, Maskulinum und Neutrum:

-(e)m = Singular-Dativ {MaSk }
Neutr.

-(e)n (dies~, den, dein~, ~, ihn, welehen, usw)

Diese starke Endung kennzeiehnet zwei grammatikalisehe Kate'gorien,

Singular und Plural und zwei FAlle, Akkusativ und Dativ. Das Zusam

menwirken der Nominalendungen in derselben Nominalgruppe sorgt dann

dafUr, die versehiedenen Funktionen von -(e)n zu unterseheiden:

handelt es sieh urn Plural-Dativ, bekommt das Substantiv ein -no

{

Plural-Dativ (+ -n im SUbstantivj

-(e)n =
Maskulin-Akkusativ

-eels (dies!!., das, des, ~, in!, auf!., usw)

Diese starke Endung kennzeiehnet nur die Kategorie des Singulars.

Diese Endung kann aber fUr zwei Gesehleehter und zwei FAlle ein

Kennzeiehen sein. Bekommt das Substantiv in der Nominalgruppe aueh

die Endung -eels, dann ist es Genitiv-Singular (Mask. und Ntr.);

bekommt aber das Substantiv keine Endung, so kennzeichnet -eels

Neutrum-Nominativ und Akkusativ. Das Zusammenspiel der Nominalen-
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dungen sorgt fUr die Verdeutlichung grammatikalischer Kategori~n.

Neutrum {::}
-eels =

taSk. SUbstantiV}Genitiv + -eels im
Neutrum

-! (dies!, die, sie, ein~, dein!, welch!, usw)

Diese starke Endung kennzeichnet Femininum und Plural, Nominativ

und Akkusativ ,

Aus OkonomiegrUnden sind im heutigen Deutschen beim Artikel

(im Sinne von Heringer) die Nominalendungen fUr Feminina und fUr

den Plural der drei Geschlechter identisch. Das Zusammenspiel der

Nominalendungen geht dabei eine Stufe tiefer, indem das Pluralsys

tem der Substantive herangezogen wird: alle Feminina zeigen aus

dem Grund im Plural eine lautliche Ver8nderung beim SUbstantiv, was

bei Neutra und Maskulina nicht der Fall ist. So ist es m6glich,

dass die oder -! bei Maskulina und Neutra als Pluralzeichen fungie

ran: mehre%'!, (£!!) Zimmer, all! (die) Lehrer. Handelt es sich aber

um ein Femininum, so muss auch das Substantiv selbst ein Pluralzei

chen tragen, Bonst wiren Singular von Plural in derselben Nominal

gruppe nicht mehr zu unterscheiden: grUn! (~) Tafel~, einig! (die)

Leite~, viel! (die) MUtter.

-e (die)

Femininum

Plural

{
Nom. }
Akk.

{
Nom. }
Akk.

-(e)r (dies!!, der, ~' sein.!!:, ihr, ~' welCh!£, usw)

Die semantische Komplexit8t dieser Endung besteht darin, dass aie
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innerbalb einer Nominalgruppe Hask.-Nom., Dat.-Fem., Gen.-Fem. und

Gen.-Plural kennzeiehnet.

An folgeden Beispielen l!sst sieh diese semantisehe Xomplexitit der

Nominalendungen -!£ gut zeigen:

6. "Dies hat den naehteil, dass dadurch S!£ anteil ~ auf

den partnersuehenden bezugnehmenden anflnge, die ••• "

7. "( ••• ), cia sie sieh wehl ~ symptomfunktion .ihr!.!: spraehe

auf dieser seite ••• "

Die semantisehe Xomplexit8t der Nominalendungen besteht

also darin, dass lautlieh identisehe Endungen sieh auf versehie

dene Funktionen beziehen.

2.2 - Sem4nti4eke Kompte~itlt de~ Kombinie~unB von 4t4~keft und

4ekw4ekeft Endunseft

Die sehwaehen Endungen unterseheiden sieh von den starken

hauptslehlieh naeh ihrer syntaktisehen Funktion: die sehwaehen En

dungen werden von den starken bedingt, sie sind immer "Begleiter"

der starken Endungen in einer Nominalgruppe, mit der Funktion,

grammatikalisehe Kategorien zu verdeutliehen. Die sehwaehe En

d~ng -~ dient in erster Linie der LVereindeutigung Sing./Plural.

Sonst wird in allen anderen F8llen die sehwaehe Endung -en

gebraueht:

5. "~halb als appell gekennzeiehnet~, dann wieder sehQeh

tern als frage zuraekgenommen~ "DU:?"

8. "Die ~ersehiedenartig!!l selbstbezeiehnungen una die ver

sehiedenartig!. verwendung von attributen••• "

9. "( ••• ), dass man von sieh und vo~ angesproehen~

sprieht ••• "



Es kann vielleicht helfen t sich diese semantische Komple

xitlt der Nominalendungen als Formel zu veranschaulichen:

- (e)~ = (~) Sing.-Dativ {MaSk}Ntr.

{

Si ng . -Mask. -Alek. 1
Pl.-Dativ +-~ im SUbst~

Sing.-Ntr. [Nom.}
lAlek.

- (e)~ = (=!!l)

-e)

- (e) ! =

- e =

Sing.-Gen.

Sing.-Fem.

Plural

JMask.
lNtr.

[Nom.]

lAlek.

t::}

+ -(e)s im

]
-(e)! =

-~) Sing.Mask. ~om.

_!!!.) [Sing. rem. ~::1
Plural-Gen.

An diesen Formeln kann man deutlich sehen t dass die seman

tische KomplexitSt der Nominalendungen im Deutschen hauptslchlich

in einer lautlichen Identitlt dieser Endungen besteht t die dann

erst innerhalb einer Nominalgruppe nach ihrer syntaktischen Funk

tion zu unterscheiden ist. Bei der Kombinierung von starken und

schwachen Endungen geht es in erster Linie darum, identische Lau-

te innerhalb derselben Nominalgruppe nur mit Vereindeutigungs

-funktion zu wiederholen.

2.3 - Vie Kong~uenzbeziehungenin eine~ Nomin4lg~uppe im Veu~ehen:
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fin Okonomiep~nzip

Aus OkonomiegrUnden sind die Kasusendungen im Deutschen

reduziert worden, aber nicht die Kategorien Kasus, Numerus und

Genus. Die Folge davon ist, dass die deutsche Sprachgemeinschaft

mit weniger Kasusendungen sich auf diese unreduziert verbliebe

nen Kategorien deutlich beziehen muss. 1m heutigen Deutschen

herrscht dann eine Art Kombination, die darin besteht, einerseits

dieselbe starke Endung fUr verschiedene Kategorien zu gebrauchen

und andererseits diese starxe Endung in derselban Nominalgruppe

nicht zu wiederholen, urn ihre syntaktische Funktion jeweils zu

vereindeutigen. Kommt ein attributiv gebrauchtes Adjektiv in

eine Nominalgruppe hinein, muss es sich auch diesem Prinzip der

Nicht-Wiederholung anpassen: Adjektive werden deswegen entweder

Kasustr8ger oder sie bekommen schwache Endungen.

Dieses Prinzip einer Nicht-Wiederholung von Nominalendun

gen in derselben Nominalgruppe funktioniert so pr8zis, dass eine

Wiederholung von starken oder schwachen Endungen in derselben

Nominalgruppe auch eine Funktion hat, n8mlich eine Funktion der

Verdeutlichung: entweder syntaktische Zusammengeh6rigkeit zwi

schen Nomen und Attribut zu zeigen (Wiederholung starker Endun

gen) oder Kongruenzbezienhungen zwischen Artikel eim Sinne von He

ringer), Attribut und Nomen eWiederholung schwacher Endungen).

Ich bringe die Beispiels8tze ~. und 5. zur Veranschauli

chung dieses Okonomieprinzips noch einmal vor:

~. ItZur selbstbeschreibung verwendet~ wertend~ adjektive

haben nattlrlich appellcharakter ••• "

An diesem Beispiel kennzeichnet die Wiederholung der

starken Endung -~ syntaktische Zusammengeh6rigkeit.
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5. "Das halb als appell gekennzeichnet.!, dann wieder schUch

tern als frage zurUckgenommen! "DU!?l1

Die Wiederholung der schwachen Endung -! zeigt am Beispiel

5 die Kongruenzbeziehungen im Deutschen zwischen Artikel, Attribut

und Nomen.

Dieses Okonomieprinzip wirkt auch in anderer Bereichen der

deutschen Sprache. 1m Bereich des Verbs Macht sich dieses Prinzip

bei der Verbgruppe Perfekt Passiv bemerkbar: Das ge- von "geworden"

wird innerhalb derselben Verbgrouppe nicht wiederholt, da es sich

in diesem Fall urn keine Wiederholung mit einer Vereindeutingungs

funktion handelt.

Auch an der Perfektbildung mancher Verben kann das beobachtet

werden: Bei trennbaren Vorsilben (Verbzusatz) beh!lt die Verbgruppe

das fUr Partizip Perfekt charakteristische !!-:

hat ••• !!.holt, hat ••• abK!holt, hat ••• gesprochen,.hat ••• ab

S!,sprochen Handelt es sich aber urn untrennbare Vorsilben oder

Prifixe, wird dieses Perfektzeichen in derselben Verbgruppe

nicht mehr gebraucht: hat ••• Uberholt, hat ••• wiederholt, hat

••• versprochen, hat ••• widersprochen.

Dabei geht es urn komplexe, sich syntaktisch wiederspiegelnde

phonologisch-semantisch Beziehungen, denn bei manchen Verben

liegt sogar der Bedeutungsunterschied prim8r in der Betonung

oder nicht Betonung der Vorsilbe beim Infinitiv. Dieser Bedeutungs

unterschied wird dann beim Perfekt durch den Gebrauch oder nicht

Gebrauch von !!- syntakti~ch wiedergegeben, indem das !!- bei

Prifixen oder untrennbaren Vorsilben in derselben Verbgruppe nicht

gebraucht wird, da es in solchen FAllen keine Vereindeutiguns-

funktion hat.
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3. VIE "SVNTAKTISCHE ANALVSE n VON WERNER HOLLV

In dieser syntaktisehen Analyse werden Nominaltranslative

und Attribute in derselben Nominalgruppe behandelt, was das

Zusammenspiel der Nominalendungen in einer Nominalgruppe deutlieher

zeigt. Dies erm8glieht wiederum eine bessere Darstellung des Okonomie

prinzips der Wiederholung von Kasusendungen innerhalb einer Nominal

gruppe nur mit Vereindeutigungsfunktion. Diese "Syntaktisehe Analy

se" llsst ganz klar z~igen, dass die Nominalendungen auf Grund des

Zusammenspiels ihrer Elemente in den Satz eingebettet werden, und

deswegen habe ieh diese Analyse zum Vorbild genommen, um das Zusam

menwirken dieser Elemente als Ergebnis einer auf Okonomieprinzipien

beruhenden Redundanzregel zu zeigen. Am folgenden Beispielsatz

llsst sieh das in der Nominalgruppe 2 besonders deutlieh zeigen:

3. ttEine linguistisehen Verfahren n.!iherstehende Methode als

die unter a) und b) dargestellten bildet die kontextuelle

Bedeutungsbestimmung."

NG6
-e

Adj NG3

nc!hersteherid ~
N/' N~ ')rt~tr

Methode -e

~

PS~~~'2
NG2

N~Attr
• I • I
• I • •

Subst. F'l ein '



r.
Subst.

verflmren

NT
:

Fl

-el

Art
1
e

Attr;
Ad·

I
J

linguistisch
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,,
Subst.
( ... )

I
als

Art
I :

die AdjG

darg:~AT
I

Prip

untLr

i. Die schwache Endung -!. von "Eine ••• nllherstehend! Methode"

zeigt ausdruclcsseitig, dass "nlherstehend" mit "Eine ••• Hethode"

eine syntaktische Einheit bildet, indem sie die grammatikalische

Kategorie des Singulars-Feminin verdeutlicht.

ii. Die starke Endung -!E in "linsuistischen Verfahren" sorgt fUr die

Einbettung del' Nominalgruppe als NG3 in den Satz.

iii. Die schwache Endung -!n in del' NG6 verdeutlicht die Kategorie des

Plurals zusammen mit del' Artikelform .2!!. und erm8g1icht dadul'ch

die Referenzidentitlt zwischen "die ••• dargestellten" und

"Verfahren" in del' NG3.

Diese syntaktische Analyse unterstUtzt die hier dargestel

lte Auffassung 4er semantischen Komplexitit del' Nominalendungen im

Dout"schen: in del' NG6 lisst sich gut zeigen, dass ~ nicht allein

die Kategorie Sing./Plural verdeutlicht, sondem du Zusammenspiel
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von die + -en. Dureb die Auffllhrung der Elemente einer Nominalgruppe

(Nomen, Nominaltranslative, Ar'tikel und Attribut) llsst sieh auch

dieses Okonomieprinzip zeigen,'Horpheme innerhalb einer Nominalgruppe

nur mit Vereindeutigungsfunktion zu wiederholen.

3.2 - A4tik~t und Att~but~

In der "Syntaktischen Analyse" von Werner Holly sind Ar'ti

xel und Attribute Teile einer Nominalgruppe und unterscheiden sieb

dureb die Tatsache, dass dar Ar'tikel immer obligatorisch ist.

In verschiedenen Grammatiken ist aber die Grenze zwischen

Artikel und Attribut sehr umstritten: nach der Duden Grammatik ist

der Ar'tikel auch ein Attribut, nach Heringer kann ein Adjektiv in

attributiver Funktion auch als Artikel fungieren. 8

Hit den Ar'tikeldefinitionen sind Begriffe wie "Bestimmtheit," ~~

bestimmtheit," "Generalisierung," "Individualisieruns," "Ganzheit,"

"Henge, It fast immer verbunden. Da die Nullform des Ar'tikels eine

Bedeutung hat, m6chte ich zuerst seine Funktion in einer Nominal

gruppe umgrenzen~ und zwar durch die Gruppenm6glichkeiten: e Ar'tikel

+ Substantiv, Adjektiv + Substantiv, Artikel + Substantiv und

Ar'tikel + Attribut + Substantiv, e Artikel + Substantive

Durch die Nullar'tikelform kann sowohl Individualisierung als auch

Generalisierung ausgedrUckt werden (Duden Grammatik, 1973, S. 166).

Die Nullform des Artikels kann en'tWeder generalisieren (kann durch

~ ersetzt werden) oder einschrllnJcen (kann durch einige, manche

ersetzt werden). Am folgenden 8eispielsatz wird eine Generalisierung

angestrebt:

10. "(290) Warum suchen~ meines Alters nur wesentlich

jUngere Frauen, obwoh!. •• "
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In del' Nominalgruppe/Hlnner meines Alters/drtlckt die

Nu1lartike1form eine Generalisierung aus , die wiederum durch das

Genitivattribut meines Alters eingeschrlnkt wird.

Die Nullform des ~ikels kommt in einer Nominalgruppe im

Deutschen h8.ufiger bei Substantiven im Plural VOl'. weil del' unbestim

mte Artikel im Deutschen keine Pluralform hat. So ist es nicht

m8glich. 1m Plural eine "Unbestimmtheit" in del' Nominalgruppe durch

den unbestimmten ~ikel auszudrtlcken. was entweder durch die Null

artike1form odeI' durch welche. manche, einige, wenige ersetzt wird.

Adjektive + Substantive

Die Nomina1gruppe "nul' wesentlich jUngere Frauen" aus

Beispieleatz 10 zeigt. daBS del' Sprecher manchmal einen Teil einer

bestimmten Ganzheit meint. die sich nicht durch "einige" odeI' andere

Quantoren ausdr\1cken lasst, sondem durch eine bestimmte Eigenschaft.

Weil diese meistens durch Adjektive ausgedrGckte Eigenschaft in sol

chen Fllle~ den gemeinten Tei1 genause einschrlnkt wie ein "Artikel."

halte ich ihre satzsemantische Funktion f6r die eines "Artikels."9

An anderen Beispielen llsst sich diese "~ike1-Funktion"

attributiver Adjektive zeigen, immer wenn in del' entsprechenden No

minalgruppe kein "Artikel" gebraucht wird:

11. hUnd/bei erotischen beziehunaen/spie1t sinnlichkeit auf

allen ebenen eine rolle.

12. "Ee hat sich - ( ••• > - gezeigt.dass/syntaktische Aspekte/

prapatisch relevant sein kannen."

"JOngeN," "erotischen" und "syntaktische" sind in den

entsprechendan Nominalgruppen nicht frei im Sinne eines Attributa,

sie sind eher obligatorisch wie im Sinne eines Artik~ls. Hit del'

Nominalgruppe Adjektiv + Substantiv wird das entsprechende Kern-

substantiv aus einer Henge herausgenomman und durch eine bestimmte
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Eigenschaft eingeschrlnkto Dass Adjective in solchen Fillen die Ka

susendungen tragen, spricht syntaktisch dafUr, dass sie die seman

tische Artikelfunktion Ubernehmeno

Artikel + Substantiv

Diese Nominalgruppe erm6g1icht die Kontextualisierung eines

Substantivs, wie ich am Beispielsatz 13 zeigen m6chte:

130 "(.0.), da sie (="die geisteswissenschaftler) sich wohl

der symptomfunktion ihrer sprache auf dieser seite

bewusster sind als die naturwissenschaftler."

Die zwei unterstrichenen Nominalgruppen sind hier auf den

l<ontext rtHeiratsanzeigen" eingeschctlnlct.

Die Nomina1gruppe Artike1 + Substantiv ist nach ihrer

Funktion im Kontext am schwersten abzugrenzen, denn die l<ontextua

lisierung des l<ernsubstantivs einer Nominalgruppe liegt sehr oft

am Zusammenwirken von Artikel und Attribut (oder Ergllnzungen), wie

an der Nominalgruppe "der symptomfunktion ihrer sprachert des 8ei

spiels 13 zu sehen ist, oder am Beispielsatz 14:

14. "Ein weiterer srund fUr die Ubbernahme von ritualformen

ist, dass sie die pein1ichkeit einer situation

reduzieren: 000..

Artikel + Attribut + Substantiv

Nach ihrer l<ontextualisierungsfunktion ist diese Nominal

gruppe am prlzisesten, denn der Artikel kontextua1isiert den l<ern

substantiv und durch ein Attribut kommt dem l<ernsubstantiv dieser

Nominalgruppe noch eine Charakterisierung hinzu. 10

Diese Nomina1gruppe hat in dar Schriftsprache auch die Funktion,

zu viele Einbettungen von Relativsltzen zu vermeiden:

lS. "Von "gebrauchsregeln" zu sprechen ist ein normativer

bedeutungsbegriff, der allenfalls auf wissenschaftlichen
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odeI' amtlichen sprachgebrauch anwendbar ist, abel' nicht

auf den lebendigen sprachgebrauch: hier wire es besser,

von gebrauchsm6glichkeiten sprachlicher ausdrucksweisen

zu sprechen. Durch yom normalen gebrauch abweichenden

gebrauch sprachlicher ausdrUcke kann man bedeutungen

nuancieren und komplexer gestalten."

"C••• > ein normativeI' bedeutungsbegriff:" in diesel' Nominalgruppe

liegt die dem "Artikel" zugegebene Determinationsfunktion sogar in

"normativ" und nicht in "!!Ei" in del' gesprochenen Sprache wird dies

durch die Intonation ausgedrUckt.

"C••• ) yom normalen gebrauch C••• )": diese Nominalgruppe kontextua

lisiert nicht nul' die Bedeutung von "gebrauch," sondern zeigt auch

den Kontext, in dem pich "Artikel" und "Attribut" ergllnzen, denn in

diesel' Nominalgruppe hat das Adjektiv normal die Funktion, die Bedeu

tung des kontextualisierten Kernsubstantivs CGebrauch) genauer zu

prizisieren.

In del' Nominalgruppe "Durch ( ••• ) abweichenden gebrauch" w~de das

Kernsubstantiv durch ein Adjektiv ko~textualisiert. Es war im gan

zen Text bis zu diesem Satz die Rede yom "gereselten." also yom

"normalenft Sprachgebrauch. deswegen konnte hier del' normale Gebrauch

durcb den bestimmten Artikel kontextualisiert werden•.Dies8m kon

textualisierten "normalen gebrauch" wird dann ein andereI'"gebrauch"

gegenabergestellt. del' abel' durch keinen bestimmten Artikel

kontextualisiert werden kann, weil diesel' andere "gebrauch" erst in

den Kontext eingef6hrt~wird. Die Kontextualisierung dieses neu

eingefUhrten "gebrauch" geschieht deswegen durch die Eigenschaft

abweichend.

Aus diesem Grunde halte ich die Funktion von Adjektiven in solchen

Fillen fUr eine Artikelfunktion, denn sie erm&glichen dieselbe Kon-
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textualisierung. die in einer traditionellen Grammatik dam unbestim

mten Artikel zugegeben wird. 1l Ausdrucksseitig sprieht f6r diese

Auffassung die Tatsache, dass Adjektive in der Artikelfunktion im

mer l<asusendungen haben , im Gegensatz zu Adjektiyen in der Attribut

funktion.

Nach dieser Analyse der verschiedenen Nominalgruppe llsst

sieh feststellen. dass Adjektive entweder die semantiscbe Funktion

eines "Artikels" oder die eines "Attributs" haben. Syntaktisch wird

das durch schwache oder starke Endungen ausgedrUckt: hat das Adjek

tiv die Artikelfunktion. bekommt es starke Endungen, wenn kein

"Artikel" in der entspreehenden Nominalgruppe vorhanden ist; hat

das Adjektiv die Attributfunktion. bekommt es schwache Endungen.

weil in der entspreehenden Nominalgruppe ein "Artikel" schon

vorhanden ist.

Dies m6chte ich veranschaulichen. indem ich ein Beispiel

nach der "Syntaktischen Analyse" von Werner Holly zeichne. und

zwar einmal ohne den Adjektiven die Artike1funkt ion zu verleihen

und einmal, wo den Adjektiven die Artikelfunktion verliehen wird.

15. "( ••• ) Dureh yom normalen gebraueh abweichenden gebrauch

sprachlicher ausdrGcke kann man becieutungen nuancieren

und komplexer gestalten."
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Adj.

I .
sprach11ch

i. Wenn bei Gebrauch del' Pru'positionen die Flexive nicht mehr als

Nominaltranslative aufgefUhrt werden, gehen syntaktisch-semantische

Beziehungen verloren I wie z , B. die l<asusendung -2 beim Adjektiv

abweichend.

Ii. Adjektive immer als Attribut aufzufUhren hat satzsemantische

Nachteile: einerseits Jcommt es zu Attributansammlungen, anderer

seits werden semantische Beziehungen wie die del' NGS und die del'

NG4 im Satz nicht unterschieden, da beide Nominalgruppen als

Attribute aufgefUhrt werden.
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Wenn angenommen wird, dass aueh Adjektive die Artikelfunk

tion Ubernehmen k6nnen. zeigen sieh Vorteile:

Srt>. Prap.

geb~aueh dU1.cm

.
sub.

Gebrlueh

i

F1y\.AdjG
-en

Aaj. NG5

I
abweichen

Prap. Fl

von -en

I

Sub.

I
Ausdrtlclce

NT

l
-er

Art.

I

sprachlich

i. Satzsemantische Aspekte k8nnen genauer dargestell't werden, wie

der Unterschied zwischen NG~ und NG5: da der Artikel in einer

Nominalgruppe obliga'torisch ist, wird durch die Artikelfunktion

vom Adjektiv abweichend klar. dass die eingebettete NG5 nich't

frei im Sinne von del' Attributfunktion ist, wie NG~.

ii. Die syntaktische Funktion del' Kasus - und der schwachen Endungen

kann deutlicher gezeigt werden, weil die Kasusendungen bei Adjek-
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tiven in dar Artikelfunktion gebraucht werden.

iii. Das nominale Kongruenzprinzip kann auch klarer dargestellt wer

den: wenn ein Adjektiv mit der Artikelfunktion gebraucht wird,

dann bettet es selbst durch die Kasusendungen die Nominalgruppe

in den Satz ein; wenn aber Adjektive als Attribut in einer mit

IIArtikel" belegten Nominalgruppe gebraucht werden, dann haben

sie die schwachen Endungen und die semantische Vereindeu

tingungsfunktion von Kategorien.

Weil "Artikel ll und "Attribut" als Teile einer Nominalgruppe

aufgefl1hrt werden, lllsst diese "Syntaktische Analyse" auch deutlich

zeigen, dass das nominale Kongruenzprinzip im Deutschen auf dieser

Nicht-Wiederholung von Morphemen beruht, da das Zusamenspiel der

Nominalendungen dadurch hervorgehoben werden Kanne

Dieses Prinzip der Nicht-Wiederholung von Morphemen in derselben

Nominalgruppe zeichnet die deutsche Sprache im Bereich der Nominal

kongruenz aus, weil dieses Prinzip in vielen anderen Sprachen auf

einer Kopie von Merkmalen beruht, also auf einer Wiederholung von

Horphemen in derselben Nominalgruppe.

Diese "Syntaktische Analyse" erm6glicht auch eine deutli

chere Unterscheidung zweischen "Artikel" und It Attribut," weil in ihr

diese Funktionen als Elemente einer Nominalgruppe vorkommen. Deswe

gen habe ich versucht, in ihrem Rahmen zu zeigen, dass Adjektive in

bestimmten Nominalgruppen die Artikelfunktion Obernehmen, nlmlich

in den Nominalgruppen mit Nullartikelform + Adjektiv + Substantive

Da Adjektive nur in diesem Kontext syntaktisch durch die Kasus

endungen die entsprechende Nominalgruppe einbetten, halte ich ihre

semantische Funktion im solchen Kontext far die eines "Artikels."
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4. SCHLUSS

Zusammenfassend spielen die Nominalendungen innerhalb

einer Nominalgruppe im Deutschen folgende Rollen:

1. Die starken Endungen sorgen syntaktisch far die Einbettung der

Nominalgruppe in den Satz.

2. Die schwachen Endungen vereindeutigen grammatikalische Kategorien.

3. Starke und schwache Endungen rahmen die Nominalgruppe im Deutschen

e In , zusammen mit dem Kemwort. llhnlieh wie im Deutschen die Verb

gruppen den Satz einrahmen (von Polenz. Peter. "Historia da Lin

gua Aleman): nB!! halb a18 Appell gekennzeichnet~. dann wieder

sch6chtern als frage zur6ckgenommen~ "DUn:?"

lJ. In der geschriebenen Sprache ermBglichen starke und sehwache

Endungen Nondnaleinbettungen. die mehr Klarheit sehaffen:

"Ein!!: linguistisch!!l Verfahren nllherstehend!. Methode als die

unter a) und b) darge8tellt~ bildet~ kontextuell£ Bedeutungs

bestimmung. "

Auf die pralctisehen Auswirkungen solcher Aufassung des

Kongruenzprinzips im Deutschen m6ehte ich hier nur kurz hinweisen.

1m Faeh nDeutsch als Fremdspraehe" sind schon neuere Lehb6cher er

sehienen. wo versueht wird. die Adjektivdeklination anders zu

unterriehten als nach Deklinationstyp: "Spraehkurs Deutsch 2. n von·

U. alussermann. U. Woods. H. Zenkner. 1. Auflage 1979.

Hir pers6nlieh erseheint es sehr wiehtig. dass Ausllndem das Zusam

menspiel der Nominalendungen gezeigt wird. und nicht Deklinations

typen. weil das den Lernproses8 erleiehtem 8011te. da die Nominal

endungen an allen als I1Artikel" fungierenden W6rtern vorkommen.

Es k6nnte deswegen nicht schaden. wenn die Komplexitilt der Nominal-
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endungen und damit daB Zusammenwirken der Elemente einer Nominal

gruppe im Deutschen im Unterricht gezeigt wird, anstatt durch 08

klinationsmuster den Deutschlernenden beizubringen, dass die oder die

Endung nach dem oder dem Wort gebraucht werden muss.

Es ergeben sich auch im Bereich des Pluralsystems Vortei

le, denn umfassendere Regeln k8nnen dargestellt werden, wie die

Pluralform der Feminina gegenOber der Pluralform von Neutra und

Maskulina.
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