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GRAMMATISCHE AUSDRUCKSMITTEL 
DER HIERARCHISIERUNG DER SEMANTISCHEN 

STRUKTUR DES SATZES 

E s ist allgemein bekannt , d a ß ein u n d dieselbe semantische Satzs t ruktur m i t verschiedenen 
syntakt i schen Formen a u s g e d r ü c k t werden kann , d . h . d a ß den Par t iz ipan ten der semantischen 
Satzs t ruktur verschiedene syntaktische Posi t ionen des grammatischen Satzmustere entsprechen. 
D i e Beziehung zwischen den Par t iz ipan ten der semantischen Satzs t ruktur und den ihnen ent
sprechenden syntakt ischen Posi t ionen werden als Diathese au fge faß t . W i r unterscheiden (sowohl 
für die syntaktisch-semantische Ana lyse der Satzs t rukturen, als auch für ihre Beschreibung und 
gegenseitige Zuordnung der Ausdrucks- u n d Bedeutungsebene) die p r i m ä r e Diathese (PD) und 
die s e k u n d ä r e n Diathesen (SD). Die P D r e p r ä s e n t i e r t das V e r h ä l t n i s der Par t iz ipanten der 
semantischen Satzs t ruktur zu den ihnen entsprechenden syntakt ischen Posit ionen in der Satz
basis. D i e Satzstrukturen mi t der S D k ö n n e n als abgeleitete (Diathesen) aufgefaß t werden 
u n d i n B e z u g auf die Satzs t rukturen mi t der P D als ihre verschiedenen Transformationen 
(Derivationen) beschrieben werden. M a n unterscheidet die S D der ersten Instanz: P D (Satz
basis) -»• S D , u n d die S D der zweiten Ins tanz: P D (Satzbasis) -»• S D (Diathese der ersten Instanz) 
-+ S D (Diathese der zweiten Instanz). Die Satzs t rukturen m i t der P D r e p r ä s e n t i e r e n also die 
Ausgangsdiathese für die Satzs t rukturen mi t der S D der ersten Instanz u n d diese k ö n n e n wei
te rh in die Ausgangsdiathese für die S D der zweiten Instanz sein: V g l . : Dekan pfidelil Petrovi 
novou pracovnu (Satzbasis) -«- Petr mä jj mil j dostal od dekana jj dekanem pridelenu novou pra-
covnu (SD der eisten Instanz) Kdyz se doslane jj * mä pridelena od dekana jj dükanem novo, 
pracovna, lo se dobfe plni ükoly (SD der zweiten Instanz). 

Derivier te syntaktische Satzstrukturen, die i n Bezug avif die Satzbasen die S D r e p r ä s e n t i e r e n , 
e r m ö g l i c h e n , einige Par t i z ipan ten entweder hervorzuheben, oder sie i n den Hin te rgrund zu 
verschieben. B e i einer solchen „ A u f s t e l l u n g der Par t i z ipan ten auf der Szene" kann der jeweilige 
Par t i z ipan t dekonkretisiert werden, d . h . entweder anonymisiert , oder generalisiert werden. 
Die Haup t funk t ion der S D ist also die verschiedene Hierarchis ierung der semantischen Satz
s t ruktur . 

W i r unterscheiden drei inner l ich subtiler differenzierte Grund typen von Hierarchis ierung 
der semantischen Satzstruktur . Unsere Typologie beruht i m wesentlichen auf zwei K r i t e r i e n : 
a) darauf, d a ß ein Par t iz ipant von der syntakt ischen Posi t ion des Subjekts (Snom) der Satzbasis 
verschoben wird sowie welcher Par t i z ipan t eventuell in diese I 'osition verschoben werden k a n n ; 
b) darauf, welche syntaktische Kons t ruk t ionen (Ausdrucksmit te l ) dazu dienen. Schematisch 
k ö n n e n die Grund typen der Hierarchis ierung der semantischen Satzs t ruktur i n der Tabelle 1 
dargestellt werden. 

Die S D werden i m Tschochischen oft durch spezifizierte Ausdrucksmi t t e l , besonders auf der 
F o r m des verbum f ini tum, signalisiert: es handelt s ich vor al lem u m die syntaktische Kons t ruk 
t i o n mi t der sog. Ref lexivform des Verbs, mit byti + Pass ivpar t iz ip , m i t der transponiert ver
wendeten F o r m der 3. Person PI . , m i t anderen transponiert verwendeten F o r m e n der morpholo
gischen Kategor ie der Person (Hierarchisierung des T y p s Agens-Patiens); m i t mili + Passiv
par t iz ip , m i t dostat + Pass ivpar t iz ip (Hierarchisierung des T y p s Agens-Rezipient) ; m i t nechat jj 
ddt + Inf in i t iv (Hierarchisierung des T y p s Agens-Ini t ia tor) ; mit der Ref lexivform des Verbs 
(Hierarchisierung Agens/Experiens-Pat iens) , mi t der sog. Wortbi ldungsreflexivisierung, m i t 
byti + Pass ivpar t iz ip , mi t Kons t ruk t ionen mi t den alten, heute nicht mehr produkt iven Op
positionen K a u s a t i v u m X N o n k a u s a t i v u m (umofil X umfil), m i t Kons t ruk t ionen der Verben , 
die eine b loße Z u s t a n d s v e r ä n d e r u n g bezeichnen und keine entsprechende K a u s a t i v f o r m haben 
(zblednout) (Dekausativisat ion). Die Verwendving einzelner Kons t ruk t ionen ist durch eine Re ihe 
semantischer Faktoren bedingt, die mi t Hi l fe der setnantischdist inktiven Merkmale (siehe 
Tabelle 2) zu besehreiben s ind. A u f dieser Basis werden dann einzelne Kons t ruk t ionen unter 
verschiedenen dis t r ibut iven Bedingungen (Tabellen 3, 4, 5) verwendet. 

E s hat sich unter anderem gezeigt, d a ß die Verwendung analytischer K o n s t r u k t i o n s m ö g l i c h -

95 



keiten i n g r o ß e m Maße durch semantische Klassen der P r ä d i k a t e und du rch semantische K la s sen 
der die Par t iz ipanten des P r ä d i k a t s spezifizierten N o m i n a l a u s d r ü c k e l imi t i e r t ist . Verschiedene 
K o n s t r u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n scheinen von diesem Standpunkt aus als Ausd ruck kategorieller 
semantischer Züge der K la s sen der P r ä d i k a t e und formaler Exponente des syntakt ischen Ver
haltens. 

Ans der Arbe i t k a n n m a n aber auch weitere Sch luß fo lge rungen ziehen, die allgemein die sog. 
syntaktische Valenz des Verbs (dessen Valenzpotent ial) u n d die auf diesem Potent ia l g e g r ü n d e t e n 
grammatischen Satzmuster betreffen. E s wi rd t radi t ionel l behauptet, d a ß das Verb ( P r ä d i k a t o r ) 
nur ein Valenzpotent ia l besitzt, und zwar das, das seinem verbum finitum i m Ind ika t i v (Kond i t io 
nal) des sog. A k t i v s entspricht. M a n gibt h ö c h s t e n s zu , d a ß es i n anderen F o r m e n des verbum 
t in i tum oder i n den sog. unbest immten F o r m e n zur R e d u k t i o n dieses Valenzpotentials k o m m t . 
So wi rd z. B . i n der F o r m des Inf ini t ivs t a t s ä c h l i c h die syntaktische Pos i t ion S n o m (Subjekts) 
reduziert. V g l . : nlkdo vyprävi nikomu neco o nettem X vyprdvet nekomu neco o niiem. Aufg rund 
dessen k ö n n t e n wi r die (formal) syntakt ischen Satzs t rukturen, die auf der Basis der in dieser 
Arbe i t beschriebenen Ausdrucksmi t t e l konstruiert werden, auch als verschiedene Var i an t en 
und Redukt ionen des vol len Valenzpotentials der P r ä d i k a t e verstehen. B e i einer solchen Auf 
fassung k o m m t jedoch nur ein T e i l der derivierten Satzs t rukturen zur Gel tung . E s s t immt schon, 
d a ß viele Der ivat ionsmit te l , die i n dieser Arbe i t behandelt werden, u n d die i n der F o r m des V F 
reflektiert werden, t a t s ä c h l i c h das Valenzpotent ia l des Verbs reduzieren. Dies betrifft vor a l lem 
die transponiert verwendeten F o r m e n der morphologischen Kategor ie der Person: für diese 
Formen ist kennzeichnend, d a ß die P r ä d i k a t e , obwohl sie die F o r m des V F m i t dem I n d i k a t i v 
(Kondi t ional ) haben, keine Valenzposi t ion Snom impl iz ieren. D e m g e g e n ü b e r reduziert die Ref lex iv
form des Verbs das Valenzpotent ia l nur fiktiv. I n der T a t ist jedoch eine solche R e d u k t i o n nicht 
p r i m ä r die Angelegenheit der Reflexivform des Verbs , sondern wesentlich dabei ist , ob es s ich 
u m ein transitives Verb , ein intransit ives V e r b oder ein Subjektsverb handelt . I m Fa l l e der 
t ransi t iven P r ä d i k a t e , wenn man sie i n der Ref lexivform verwendet, verlieren sie n icht die 
Posi t ion Snom- M a n k a n n zwar einwenden, d a ß i m gegebenen Fa l l e gerade die Pos i t ion S a C c 
reduziert w i rd , w i r vertreten jedoch die Meinung , d a ß es sich auch i n einem solchen F a l l n icht 
u m die Eigenschaft der Ref lexivform des Verbs handelt (Vg l . folgende Sä tze i m Polnischen: 
Czyta ksiqike). 

A u c h wenn wir zugeben, d a ß die die Ratzstrukturen mi t der s e k u n d ä r e n Diathese derivierenden 
Kons t ruk t ionsmi t t e l das Valenzpotent ia l des P r ä d i k a t s v e r ä n d e r n (reduzieren), ist es unserer 
Meinung nach weder die wichtigste noch die einzige Konsequenz. Vie le von den K o n s t r u k t i o n e n 
e rmög l i chen n ä m l i c h einen Par t iz ipanten i n einer anderen syntakt ischen Posi t ion und F o r m 
zu realisieren, dem i n der Satzbasis die obligatorische oder potentielle Valenz entspricht, be
sonders jedoch den Par t iz ipanten Agens oft in der F o r m Sinstr. die man nur in gewissem M a ß e 
als Non-valenz-Posi t ion auffassen kann . 

A u s diesen G r ü n d e n setzen wi r voraus, d a ß die Ana lyse und Beschreibung der Satzbasen 
und der derivierten Satzstrukturen, wie sie i n dieser Arbe i t vorgeschlagen werden, e r m ö g l i c h t 
uns, die verschiedenen formal syntakt ischen Satzst rukturen eher als ein paradigmatisches 
Ganzes von S ä t z e n aufzufassen, die sich durch verschiedene grammatische Satzmuster voreinander 
unterscheiden. Die grammatischen Satzmuster unterscheiden sich n ä m l i c h nicht nur durch die 
Reduzierung des sog. vollen Valenzpotent ials , sondern sie e r m ö g l i c h e n dagegen, i n die Valenz
position einen Par t iz ipanten , der in der Satzs t ruktur mi t der p r i m ä r e n Diathese nur fakul ta t iv 
a u s g e d r ü c k t wi rd — z. B . den Par t iz ipanten Ini t ia tor — oder einen Ausdruck, der in der Satzbasis 
nur potentiell realisiert w i r d , zu einer konst i tu t iven Komponen te der jeweiligen Sa tzs t ruk tur 
z u m a c h e n : Spala jsem celou noc (dobfe) -• Spalo se mi celou noc dobfe. I n den S ä t z e n Jan a Marie 
se miluji und Jan ,ie müuje s Marii w i rd in der derivierten Satzs t ruktur eine neue Va lenz des 
P r ä d i k a t s konsti tuiert , und zwar in der F o r m * Sinstr > und zwar als obligatorische Valenz . 

Diese G r ü n d e füh ren uns dahin , d a ß es sehr kompl iz ier t ist, eine p r i m ä r e (explizite) Va lenz 
des P r ä d i k a t s zu postulieren und andere formal syntaktische SatzstruktuT'en ein u n d desselben 
P r ä d i k a t s als ihre verschiedenen Redukt ionen aufzufassen. N ä h e r der sprachlichen R e a l i t ä t 
ist eine solche Auffassung, die das .syntaktische Verha l ten des P r ä d i k a t s respektiert, d . h . die 
Mögl ichkei t , verschiedene grammatische Sutzmuster mi t verschiedener A n z a h l von Valenzpo
sitionen und deren Formen zu realisieren. Es ist jedoch mög l i ch — und wir haben es in dieser 
Arbei t verfolgt —, d a ß man als St rukturen mi t der p r i m ä r e n Diathese die Sä tze , bei denen der 
potentiellen Valenz Snom p r i m ä r die Par t iz ipanten Agens oder Kavisator entsprechen, versteht. 
E i n solches Herangehen k a n n man als ein gewisses gnoseologisches K o n s t r u k t und zugleich 
Ausgangspunkt der Beschreibung anerkennen. E s bleibt jedoch eine Frage offen, inwieweit 
dieses K o n s t r u k t der sprachlichen R e a l i t ä t entspricht. 

96 



Dieser theoretisch-methodologische Ansa t z hat uns einen einheit l ichen B l i c k auf die S ä t z e 
mi t verschiedenen grammatischen Satzmustern e r m ö g l i c h t , sie besonders i n gewissen Trans-
formationsrelationen z u sehen sowie deren eventuelle Ä q u i v a l e n z festzustellen. Andererseits 
s ind wi r uns dessen b e w u ß t , d a ß es eben nur Frage der methodologischen Verfahrensweise und 
der Darlegungsziele ist, u n d d a ß daraus keine Sch luß fo lge rungen der A r t gezogen werden k ö n n e n , 
d a ß einige Satzst rukturen mehr p r i m ä r und andere mehr s e k u n d ä r s ind, was das Sprachsystem 
oder ihre Frequenz betrifft. E s zeigt s ich z. B . , d a ß die v o n unserem Standpunkt aus betrachteten 
derivierten S ä t z e mi t dem Kausa to r s y s t e m m ä ß i g w o h l mehr zentral als die Satzs t rukturen mit 
der p r i m ä r e n Diatheae z u werten sind. 

W i r fassen also verschiedene syntaktische Formen , die mi t den i n dieser Arbe i t beschriebeneu 
Ausdrucksmi t t e ln konstruiert werden, als i m Wesen ä q u i v a l e n t e (paralelle) R e a l i s a t i o n s m ö g l i c h 
kei ten einer u n d derselben semantischen Satzs t ruktur damit , d a ß sie ihre verschiedene Profi la-
t ion , Hierarchisa t ion e rmög l i chen , auf. 
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