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VORWORT 

Alexandra N. Lenz 

ZU DIESEM BAND 

Der vorliegende Band umfasst insgesamt 27 Beiträge, die alle in das Programm 
der 12. „Bayerisch-Österreichischen Dialektologentagung“ (BÖDT) integriert wa-
ren, die im September 2013 an der Universität Wien stattgefunden hat. Die Arti-
kel, die aus insgesamt mehr als 60 Vorträgen bzw. Vortragsangeboten ausgewählt 
wurden, haben ein mehrstufiges Selektions- und Begutachtungsverfahren durch-
laufen. Die thematischen Ausrichtungen der Beiträge zeugen von alten und neuen 
„Lieblingskindern“ der Dialektologie wie auch ihrer Transformation hin zur mo-
dernen soziolinguistisch orientierten Regionalsprachenforschung.  

Den ersten thematischen Block – „Grammatik im Fokus“ – bilden fünf 
Studien zur (morpho)syntaktischen Variation und damit zu einem Systembereich, 
der innerhalb der Dialektologie – wie innerhalb der Areallinguistik überhaupt – 
erst in den letzten Jahrzehnten verstärkt in den Vordergrund gerückt ist: Einen ge-
nerellen Überblick zur Dialektsyntax sowie zu Status und Relevanz dieses moder-
nen Forschungsfeldes liefert HELMUT WEISS, dessen Artikel ebenso auf einem 
Plenarvortrag der Konferenz basiert wie der folgende Beitrag von RÜDIGER HAR-

NISCH, der im Bereich der Raumlinguistik zu verorten ist. Das Ziel dieses zweiten 
Beitrags ist es zu zeigen, wie die Loko-Morphologie ‚räumlicher‘ Ausdrücke über 
alle sprachlichen Konstruktionsebenen hinweg kategorial-, wort-, satz- und text-
semantisch funktionalisiert und umfunktionalisiert wird.  

Verbal- und Nominalphrasen bilden die Analyseobjekte von zwei weiteren 
Beiträgen des grammatischen Themenblocks: Auf der Basis dialektaler Spontan-
gespräche aus dem ostoberdeutschen Raum geht IGOR TROST der Frage nach, in-
wieweit Dialekte von der Standardsprache abweichende Strategien verfolgen, um 
den temporalen und aspektuellen Gegensatz von Verlauf und Abgeschlossenheit 
sowie den funktionalen Gegensatz von besprochener und erzählter Welt zu ver-
sprachlichen. Auf der Suche nach in den bairischen Dialekten aufzufindenden 
Möglichkeiten der Reduplikation des Indefinitartikels sind THOMAS STROBEL und 
HELMUT WEISS in ihrem gemeinsamen Beitrag, der Parallelen und Differenzen 
zwischen „doppeltem Artikel“ bei Gradpartikeln und dem Erscheinen des Indefi-
nitartikels bei Kontinuativa zusammen mit MASS-Quantoren herausstellt. Aus-
gewählten Aspekten der Pronominal-, Artikel- und Konjunktional-Ellipsen im 
„Böhmischen oder Bairischen“ widmet sich schließlich BORIS BLAHAK, der seine 
empirischen Analysen am Material von Kafkas Prosa-Handschriften vollzieht. 
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Weniger (rein) phänomenologisch als vielmehr (auch) soziolinguistisch orientiert 
sind die insgesamt sieben Beiträge des zweiten Themenblocks – „Städte im 
Fokus“ –, die allesamt die Komplexität stadtsprachlicher Räume und ihrer Erfor-
schung deutlich machen. Am Beginn dieses Themenblocks steht der Theoriebei-
trag von MANFRED M. GLAUNINGER, in dem Konzeptionalisierungen des Kon-
strukts ‚Wienerisch‘ sowie das kommunikative Potenzial nonstandardsprachlicher 
Zeichen aus dem ‚Wienerischen‘ fokussiert werden. In den Bereich der „subjekti-
ven“ Perspektivierung von Sprache und Sprechen fällt auch der Artikel von NICO-

LE PALLIWODA und SASKIA SCHRÖDER, der den bairischen Sprachraum aus 
perzeptionslinguistischer Perspektive thematisiert und dabei insbesondere nach 
der Wahrnehmung Wienerischer Sprechproben fragt. 

Zwei Beiträge zu phonetisch-phonologischen Spezifika österreichischer Vari-
etäten im Bereich der vorderen Mittelzungenvokale schließen sich an: Während 
FLORIAN POKORNY, THORSTEN SEIFTER, BETTINA HOBEL, ANGELIKA PRATTES 
und RALF VOLLMANN e-Realisierungen bei Grazer Sprecherinnen und Sprechern 
auf den Grund gehen, analysieren JULIA BRANDSTÄTTER und SYLVIA MOOSMÜL-

LER die Distinktion von standardsprachlich /e/ und /ɛ/ im Lichte der mittelbairi-
schen „e-Verwirrung“ auf Basis standardsprachlicher bzw. standardsprachnaher 
Aufnahmen aus Wien. Diese beiden phonetisch-phonologischen Beiträge werden 
durch eine Analyse syntaktischer Variation anhand eines spontansprachlichen 
Wien-Korpus ergänzt, das von LUDWIG M. BREUER mit Fokus auf Relativsatz-
Anschlüsse ausgewertet wird. Ebenfalls in Wien ist die Fallstudie von KATHARI-

NA KORECKY-KRÖLL und CHRISTINE CZINGLAR angesiedelt, die bairisch-
alemannischem Sprachkontakt in einem Wiener Kindergarten nachgehen. Die 
stadtsprachlichen Verhältnisse in und um Passau stehen – den thematischen Block 
abschließend – im Mittelpunkt des Artikels von LARS BÜLOW und FLORIAN STEL-

ZER, in dem die Umsetzung des Shifts from Teaching to Learning als Best-
Practice-Beispiel kompetenzorientierter Projektseminare an der dortigen Universi-
tät beschrieben wird. 

Der dritte Themenblock – „Standard im Fokus“ – wird durch den Beitrag 
von JULIANE FINK, ANDREAS GELLAN und ANDREA KLEENE eingeleitet, die Neue-
rungen in der jüngst abgeschlossenen Zweitauflage des „Variantenwörterbuchs 
des Deutschen“ präsentieren. Während sie sich dabei der Ebene der standard-
schriftsprachlichen Lexik im deutschsprachigen Raum (und darüber hinaus) wid-
men, diskutiert STEFAN KLEINER vokalische Phänomene bairisch geprägter Stan-
dardsprechsprache auf Basis von F1/F2-Diagrammen, die als Darstellungsmittel 
ergänzend zu „traditionellen“ Sprachkarten genutzt werden können. Inwiefern ge-
rade standardabweichende Elemente im Bereich der Lexik durch ihren markierten 
Status vor standardsprachlicher Folie als stilsetzende Elemente eingesetzt werden 
können, ist Thema des (mehr) theoretischen Beitrags von ULRIKE KRIEG-HOLZ. 

Eine sprachwandelorientierte bzw. sprachhistorische Perspektive nehmen die 
vier Beiträge des vierten Themenblocks zu „Wandel im Fokus“ ein, an deren 
Beginn der Artikel von BRIGITTE GANSWINDT zur Rekonstruktion historischer 
oraler Prestigevarietäten auf Basis von Georg Wenkers „Sprachatlas des Deut-
schen Reichs“ steht. Die Daten des Wenker-Atlasses nutzt auch FRANZ PATOCKA 
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in seiner Sprachwandelanalyse, in der er Wenkerbögen mit aktuellen Daten aus 
dem „Sprachatlas von Oberösterreich (SAO)“ vergleicht, um – trotz der Hetero-
genität der Datensets – lautliche Veränderungen aufzuspüren. Während PATOCKA 
eine Real-Time-Analyse durchführt, stützt sich der Artikel von HANNES SCHEUTZ 
zu „Deutsche[n] Dialekte[n] in Südtirol“ neben älteren Daten auch auf den Ver-
gleich zweier Generationen, deren synchrone Differenzen Hinweise zur Dynamik 
Südtiroler Dialekte „in vivo“ liefern. Der „Sprache des Nationalsozialismus“ unter 
besonderer Berücksichtigung der Verwendung von Dialekten bzw. dialektaler Va-
rianten im öffentlichen Sprachgebrauch des Nationalsozialismus wendet sich 
schließlich der Beitrag von PETER ERNST zu. 

Der fünfte Themenblock des Bandes – „German abroad“ – fokussiert mit 
seinen insgesamt fünf Beiträgen die Variation und den Wandel genuin bayerisch-
österreichischer Varietäten außerhalb des geschlossenen deutschsprachigen 
Raums. Inwiefern die in diesem Themenblock analysierten Sprechergruppen und 
ihr sprachlicher Variationsraum als „Sprachinseln“, „Sprachsiedlungen“ oder 
„Sprachminderheiten“ zu fassen sind, diskutiert der theoretisch ausgerichtete Ar-
tikel von ALFRED WILDFEUER, der nach der Bezeichnungsadäquatheit dieser und 
anderer Termini fragt. Die folgenden, mehr empirisch orientierten Beiträge wer-
den von NICOLE ELLER-WILDFEUER eingeleitet, die grammatische Aspekte im 
Sprachgebrauch sogenannter deutschböhmischer „Heritage“-Sprecherinnen 
und -sprecher analysiert. Einen arealen Schwerpunkt in Norditalien weist der fol-
gende Beiträg von STEFAN RABANUS auf, der den Dialekten an der Grenze zwi-
schen Südbairisch und Zimbrisch nachgeht. Zwei lexikalisch orientierte Artikel 
von SIGRID HALDENWANG zum bairisch-österreichischen Wortgut im Siebenbür-
gisch-Sächsischen bzw. von MÁRTA MÜLLER zu ostdonaubairischen Gassen- und 
Straßennamen in Werischwar in Mittelungarn schließen den Themenblock ab. 

Auch „Typologische Aspekte“ gehörten zum Programm der 12. Baye-
risch-Österreichischen Dialektologentagung, die in Form von zwei Beiträgen in 
den vorliegenden Band eingegangen sind: Während die Studie von NADJA 

KERSCHHOFER-PUHALO typologische Merkmale von Wort- und Silbenstrukturen 
in süd- und mittelbairischen Dialekten in den Blick nimmt, diskutiert ANTHONY 

ROWLEY in seinem Beitrag die generelle Frage nach germanischen und romani-
schen Wurzeln des Bairischen.  

Den Abschluss des Bandes bildet ein „Arbeitsbericht“ von BARBARA 

GUSENBAUER zur „Audiothek oberösterreichischer Dialekte“. 

DANK 

Der vorliegende Band verdankt sein Zustandekommen mehreren Institutionen, 
Gesellschaften und Personen:  

Für finanzielle Unterstützung zur Drucklegung gilt unser Dank der Philolo-
gisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien sowie der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften. 
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Danken möchten wir an dieser Stelle auch den Herausgebern der Zeitschrift für 
Dialektologie und Linguistik (ZDL), die den vorliegenden Band in die Beihefte-
Reihe der Zeitschrift aufgenommen haben. 

Unser größter Dank gebührt schließlich allen Autorinnen und Autoren des 
vorliegenden Bandes sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 12. Baye-
risch-Österreichischen Dialektologentagung, die durch ihre Aktivitäten das Zu-
standekommen dieses Bandes überhaupt erst ermöglicht haben. 

 
Für das Herausgeberteam  
Alexandra N. Lenz   Wien, Oktober 2016 

 
  



 

 

DIALEKTSYNTAX – STATUS UND RELEVANZ EINES 
MODERNEN FORSCHUNGSFELDES1 

Helmut Weiß 

1 EINLEITUNG 

Galt die Dialektsyntax noch bis vor wenigen Jahren als „Stiefkind der Dialektolo-
gie“ (GLASER 2000), hat sie sich mittlerweile zu einem aktiven und äußerst inno-
vativen Forschungsfeld innerhalb und außerhalb der Dialektologie entwickelt. Die 
entscheidenden Impulse dazu kamen zunächst aus der generativen Syntax, die die 
dialektale Syntax als wertvolle Datenquelle entdeckte, weil Dialekte unter dem 
Kriterium des Erstspracherwerbs natürlicher sind als (zumeist standardisierte) 
Sprachen (WEISS 1998; 2001) und sich damit neuere theoretische Konzepte wie 
die Mikrovariation (KAYNE 1996) erforschen lassen. Inzwischen ist die Dialekt-
syntax aber auch in der Dialektologie angekommen und Projekte wie SADS, 
SAND oder SyHD haben eindrucksvoll gezeigt, dass syntaktische Phänomene 
arealbildend sind und damit auch dem zentralen Forschungsinteresse der Dia-
lektologie genügen (FLEISCHER / KASPER / LENZ 2012). 

Die (moderne2) Dialektologie hat lange Zeit v. a. zwei Argumente gegen die 
Beschäftigung mit Dialektsyntax ins Feld geführt: 

 
1. Dialektsyntax sei nicht, beziehungsweise nur schwach arealbildend: „Syntak-

tische Gegebenheiten werden nicht zu den raumbildenden Faktoren gerech-
net“ (LÖFFLER 2003, 116); 

2. Dialektsyntax sei eigentlich Syntax der gesprochenen Sprache: „Eine Dialekt-
syntax kann daher für die Zukunft nur im Rahmen einer Linguistik der ge-
sprochenen Sprache sinnvoll sein“ (LÖFFLER 2003, 113).3 

 
1 Dem Auditorium der Tagung sei ganz herzlich für wertvolle Anregungen gedankt sowie dem 

Organisationsteam und den Herausgebern des Tagungsbandes dafür, dass sie mir die Gele-
genheit gegeben haben, meine in vielem noch vorläufigen Gedanken zu präsentieren. Beson-
derer Dank an Isabella Bohn und Thomas Strobel (beide Universität Frankfurt) für hilfreiche 
Kommentare, an Melanie Hobich für ihre Hilfe bei der Einrichtung des Textes und an Anja 
Schenk für ihre Hilfe bei Statistik in Kapitel 4. 

2 Es soll nicht verschwiegen werden, dass es Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts schon 
einmal eine sehr ausgeprägte Beschäftigung mit dialektaler Syntax gab, die beeindruckende 
und heute noch wertvolle Arbeiten wie SCHIEPEK (1899/1908) hervorgebracht hat (vgl. dazu 
generell HENN 1983). Auch später gab es immer wieder von dialektologischer Seite wichtige 
Monographien wie z. B. PATOCKA (1997). Trotzdem wäre die aktuelle positive Situation der 
Dialektsyntax innerhalb der Dialektologie sicher nicht ohne die Impulse aus der theoretischen 
Syntax zustande gekommen (vgl. dazu auch SCHEUTZ 2005, SCHALLERT 2012).  
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Das Resultat dieser beiden Vorurteile war „the late discovery of dialect syntax“ 
(BUCHELI-BERGER / GLASER / SEILER 2012, 95) innerhalb der Dialektologie. Dass 
es sich bei dem Argument, Dialektsyntax sei generell nicht arealbildend, um ein 
Vorurteil handelt, ist inzwischen so allgemein bekannt, dass im Folgenden auf 
diesen Aspekt nicht mehr eingegangen werden soll (man vergleiche dazu etwa 
FLEISCHER / KASPER / LENZ 2012 oder GLASER et al. 2013). An seine Stelle ist bei 
Skeptikern vielfach das zweite Argument getreten, das in der von LÖFFLER (2003) 
formulierten radikalen Form zwar selten so offen vertreten wird, implizit aber 
doch häufig die Skepsis an der Beschäftigung mit Dialektsyntax beziehungsweise 
deren Resultaten begründet. 

In Auseinandersetzung mit diesem Argument soll im vorliegenden Beitrag für 
die folgenden Hypothesen plädiert werden: 

 
a) Dialektsyntax ist nicht reduzierbar auf die Syntax der gesprochenen Spra-

che, weil damit u. a. die beobachtbare Arealbildung nicht erklärbar ist und 
diese kann sehr kleinräumig sein, vgl. Beispiel w-Extraktion (Kapitel 3). 

b) Die Frage Dialektsyntax vs. Syntax der gesprochenen Sprache ist auch bei 
nicht- bzw. großraumbildenden Phänomenen wie dem possessiven Dativ 
syntaktisch weitgehend irrelevant, weil das nichts zu ihrer Analyse bei-
trägt (Kapitel 3). 

c) Die Frage, ob Dialektsyntax auf die Syntax der gesprochenen Sprache re-
duzierbar sei, ist zu ersetzen durch die Frage, welchen Anteil die Erfor-
dernisse der Sprachverarbeitung (Parsing) am Sprachverhalten haben und 
inwieweit sie zur Arealbildung beitragen (Kapitel 4). 
 

Dialektsyntaktische Phänomene haben eine enorme Relevanz für die linguistische 
Theoriebildung (Stichwort Variation, Kapitel 5). 

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 enthält eine Übersicht über dia-
lektsyntaktische Projekte und Phänomene (mit linguistischer Relevanz); die fol-
genden beiden Kapitel legen den Fokus auf die Arealität syntaktischer Varianten 
und erörtern, inwiefern die Linguistik der gesprochenen Sprache dazu nichts Er-
hellendes beitragen kann (Kapitel 3) bzw. inwiefern Aspekte der Sprachverarbei-
tung Raumbilder erzeugen können (Kapitel 4); Kapitel 5 diskutiert mögliche 
grammatische Ursachen syntaktischer Variation.4 

 
3 Gegen diese Auffassung haben sich schon LÖTSCHER (2004) und LOUDEN (2005) ausgespro-

chen. 
4 Der vorliegende Beitrag ist in erster Linie als Diskussionsbeitrag innerhalb der Dialektologie 

gedacht und richtet daher seinen Hauptfokus auf die Arealität, während die linguistischen As-
pekte von Variation nur am Rande thematisiert werden. Letztere stehen in WEISS (2013) im 
Zentrum der Diskussion. Der vorliegende Beitrag und WEISS (2013) komplettieren sich daher 
gegenseitig. 
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2 DIALEKTSYNTAKTISCHE PROJEKTE UND PHÄNOMENE 

Die Beschäftigung mit Dialektsyntax geschieht heute vielfach in Form von For-
schungsprojekten, in denen systematisch Daten mittels direkter und indirekter Me-
thoden (FLEISCHER / KASPER / LENZ 2012) erhoben und in Form von Datenbanken 
oder (heute seltener) Atlanten systematisiert und dokumentiert werden. Auf der 
vom Amsterdamer Edisyn-Projekt betreuten Internetseite http://www.dialect    
syntax.org/wiki/Projects_on_dialect_syntax findet sich eine stattliche Liste von 26 
laufenden oder bereits abgeschlossenen Projekten (Stand Februar 2015), von de-
nen zwar nicht alle, aber doch viele mit explizit theoretischer Motivation von Lin-
guisten und nicht von Dialektologen initiiert wurden. Sowohl der Atlante Sintatti-
co dell’Italia Settentrionale (ASIS) als auch der Syntactische Atlas van de Neder-
landse Dialecten (SAND), um nur zwei zu nennen, die auch forschungspolitisch 
sehr wichtig waren, wurden mit dem Interesse an Kaynescher Mikrovariation ini-
tiiert, erfüllen aber zugleich dialektologische Anforderungen an die Erfassung 
arealer Variation. Das SAND-Projekt hat darüber hinaus Standards gesetzt, was 
die elektronische Erfassung und Verfügbarmachung der Daten in Form einer Da-
tenbank und eines elektronischen Atlasses betrifft. Was den deutschsprachigen 
Bereich betrifft, sind an Projekten die Syntax hessischer Dialekte (SyHD), die 
Syntax des Alemannischen (SynALM) zu erwähnen sowie der Syntaktische Atlas 
der deutschen Schweiz (SADS). Insgesamt haben diese und weitere Projekte die 
empirische Basis der modernen Linguistik beträchtlich erweitert und gezeigt, dass 
Dialektsyntax für die verschiedensten linguistischen Disziplinen von höchster Er-
giebigkeit ist. 

Aber schon vor und neben diesen Projekten sind dialektsyntaktische Phäno-
mene vielfach der Untersuchungsgegenstand von Analysen innerhalb der theoreti-
schen Syntax gewesen. BAYERS (1984) Studie zu sog. doubly-filled-COMP-
Phänomenen (im Bairischen) sowie HAEGEMAN / RIEMSDIJK (1986) zur Verban-
hebung (im Westflämischen und Zürichdeutschen) sind zwei frühe Beispiele für 
Analysen, in denen theoretische Annahmen mit Dialektdaten empirisch untermau-
ert wurden. Allein für das Bairische ließen sich neben den Doppel-COMP-Fällen 
noch zahlreiche weitere Phänomene mit Relevanz für die theoretische Syntax 
nennen (dazu allgemein GREWENDORF / WEISS 2014): Extraktion aus finiten Sät-
zen (Fokuskonstruktionen, emphatische Topiks) (1a), parasitäre Lücken (1b), 
Komplementiererflexion und pro-drop (1c), Mehrfachnegation (1d), Possessiv-
konstruktionen (1e) oder Artikelsyntax (1f, g)5. 
  

 
5 Zur Artikelverdoppelung im Bairischen s. STROBEL / WEISS (in diesem Band). 
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(1) a. Da Addenauer wann des no dalebd hed 
  b. den wenn’e dawisch, daschlog’e 
  c. obst’as glaubst oder ned 
  d. mia hod neamad koa stikl broud ned gschengt 
  e. Am Sepp sei Bruada 
  f. s’Haus vo ihra Oma 

g. des Haus, wos vo ihra Oma gherbt hod 
 
Dialektsyntaktische Phänomene haben der theoretischen Syntax eine Vielzahl in-
teressanter und relevanter Daten zur Verfügung gestellt, während andererseits die 
theoretische Syntax Analysetools geliefert hat, die Erklärungen für diese Phäno-
mene ermöglichen, die über die in der traditionellen Dialektologie stark veranker-
ten funktionalen Erklärungen hinausgehen. Doppelungsphänomene wie der pos-
sessive Dativ in (1e) werden traditionell mit dem Bemühen um Klarheit und 
Nachdruck in Verbindung gebracht, während syntaktische Analysen auf einer sehr 
abstrakten Ebene allein (phrasen-)strukturelle Aspekte heranziehen und damit 
nach heutigen wissenschaftlichen Standards ein wesentlich größeres explanatives 
Potential besitzen (vgl. dazu WEISS 2008). 

3 DIALEKTSYNTAX VS. SYNTAX DER GESPROCHENEN SPRACHE 

In der Einleitung wurde bereits angesprochen, dass heute ein Gutteil der Skepsis 
gegenüber der Dialektsyntax auf der Annahme beruht, dass diese kein Gegenstand 
sui generis sei, sondern eine Manifestation der (Syntax der) gesprochenen Spra-
che. Die Annahme, Dialektsyntax sei Syntax der gesprochenen Sprache, ist de-
skriptiv in einem trivialen Sinne logisch wahr, insofern Dialekte immer schon ge-
sprochene Sprachen waren. Die Aussage ist daher tautologisch. Der springende 
Punkt ist dabei aber, dass aus dieser Erkenntnis nichts folgt, was irgendwie zur 
Analyse der Eigenschaften von Dialektsyntaxen beitragen könnte. Wer sich die 
Forschung zur gesprochenen Sprache anschaut, wird feststellen, dass in deren 
Vorstellungen einer „modalitätsangemessene[n] Syntaxbeschreibung der mündli-
chen Sprache“ (AUER 2005, 2) die in Kapitel 2 aufgelisteten Phänomene nicht 
vorkommen, sie also dafür auch kein Analyse- oder Beschreibungsinstrumentari-
um zur Verfügung stellt. 

Auch wenn man keine absolute Gleichsetzung annehmen will, bleibt fraglich, 
worin der Beitrag der Linguistik der gesprochenen Sprache besteht. AUER (2004) 
unterscheidet drei Typen syntaktischer Variablen (vgl. auch die ausgezeichnete 
Diskussion in SCHALLERT 2012, 61 ff.): 

 
– Typ A: generelle Eigenschaften gesprochener Sprache 
– Typ B: areal begrenzbare syntaktische Variablen 
– Typ C: dialektale Merkmale ohne Raumbildung 
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Für die Dialektologie, die sich vorrangig für Arealität interessiert, ist in erster Li-
nie Typ B relevant, für die sich generell mit strukturellen Aspekten befassende 
theoretische Syntax zusätzlich noch Typ C.6 Die in Kapitel 2 aufgelisteten dialekt-
syntaktischen Phänomene sind entweder Typ B oder C zuzuordnen. Dass zu deren 
Analyse die Linguistik der gesprochenen Sprache keinen Beitrag leistet, wurde 
bereits festgestellt. 

Für Typ C wählt AUER (2004) die Bezeichnung „non-dialectal non-standard 
features“. Wie SCHALLERT (2012, 62) zu Recht bemerkt, handelt es sich dabei um 
einen Misnomer, „da sie ja gerade ubiquitäre Eigenschaften von Dialekten kenn-
zeichnet; eine neutralere Kennzeichnung wäre hierfür ›dialektale Merkmale ohne 
Raumbildung‹“. Dazu zählen u. a. die Mehrfachnegation, der possessive Dativ 
sowie die tun-Periphrase – also Phänomene, die nicht auf einen Dialekt oder ein 
bestimmtes Areal (innerhalb eines Dialektes) beschränkt sind. Allerdings zeigen 
auch sie bei genauerem Hinsehen häufig ein gewisses Ausmaß an groß-arealer 
Variation (zur Variation bei der Possessivkonstruktion vgl. WEISS 2008). 

Hinsichtlich der Mikrovariation ist v. a. die intradialektale Variation relevant 
und für diese muss man noch eine andere Klassifikation annehmen. Unter der Vo-
raussetzung, dass Sprachgemeinschaften nicht homogen sind, d. h. es also für ei-
nige Konstruktionen inter- wie intraindividuell mehrere strukturelle Optionen 
gibt, kann man zunächst zwischen dominanten und nicht-dominanten Varianten 
unterscheiden, wobei beide Typen eine erkennbare Raumbildung aufweisen kön-
nen oder eben nicht. Daraus ergeben sich folgende Typen (Sonderfälle wie die si-
cher nicht seltene Gleichwertigkeit von Varianten seien hier außer Acht gelas-
sen):7 
 
– Typ A: dominante Variante ohne erkennbare Raumbildung 
– Typ B: dominante Variante mit erkennbarer Raumbildung 
– Typ C: Minoritätenvariante ohne erkennbare Raumbildung 
– Typ D: Minoritätenvariante mit erkennbarer Raumbildung 
 
Die einzelnen Typen sollen nun kurz anhand konkreter Beispiele aus dem SyHD-
Projekt (FLEISCHER / LENZ / WEISS 2015) illustriert werden. Das Projekt unter-
sucht die Dialekte des Bundelandes Hessen und innerhalb dieses gesamten Dia-
lektraums ist z. B. das kriegen-Passiv eine dominante Variante, v. a. als Rezipien-
ten-Passiv dominiert es gegenüber Auxiliar-Alternativen wie dem bekommen-
Passiv oder Konstruktionskonkurrenten wie das werden-Passiv. Die folgende Kar-
te (aus LENZ 2013) zeigt, dass keine eindeutige Raumbildung erkennbar ist. 

 
6 Unter Typ A, der für den Aspekt der Raumbildung irrelevant ist, fallen u. a. Linksversetzun-

gen, Anakolutha und Apokoinu-Konstruktionen. Mit Linksversetzungen (LV) hat sich die ge-
nerative Syntax intensiv beschäftigt und dort ist eigentlich Konsens, dass LV-Formen sehr 
sprachspezifisch und daher strukturabhängig sind (vgl. dazu allgemein LAHNE 2005). 

7 GLASER et al. (2012) unterscheiden nur drei Typen, d. h. neben A und B noch von ihnen so-
genannte „hot spots within a larger area with a dominating variant” (GLASER et al., 360). Aus 
den SyHD-Daten wird aber ersichtlich, dass Minoritätenvarianten ebenfalls nach ihrer Raum-
bildung differenziert werden können. 
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Karte 1: kriegen-Passiv 

 
Karte 2: zweigliedrige Verbcluster 
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Ein Beispiel für Typ B ist eine bestimmte Abfolge in zweigliedrigen Verbclustern. 
In einer Aufgabe wurden die beiden möglichen Stellungsvarianten 2-1 (ob er ein-
mal heiraten will) und 1-2 (ob er einmal will heiraten) abgeprüft. Das Ergebnis ist 
in Karte 2 dargestellt. Darauf ist zu sehen, dass die 1-2-Abfolge fast nur in einem 
relativ abgegrenzten Areal im Osten des Untersuchungsgebietes vorkommt, dort 
aber über die 2-1-Abfolge dominiert. Von daher handelt es sich in diesem um-
grenzten Areal um eine dominante Variante mit klar erkennbarer Raumbildung. 

Bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet könnte man die 1-2-Abfolge 
auch als eine Minoritätenvariante einstufen, weil in absoluten Zahlen die 2-1-
Abfolge eindeutig dominiert. Es gibt allerdings auch Minoritätenvarianten, die in 
keinem Areal dominant sind und trotzdem ein Raumbild ergeben können (oder 
eben auch nicht).  

Das sei an einem etwas komplexeren Beispiel verdeutlicht, nämlich der Ex-
traktion aus eingebetteten w-Fragen. Im Deutschen gibt es mehrere Konstrukti-
onsmöglichkeiten: Was-w-Konstruktion (2a), Kopierkonstruktion (2b), Relativ-
satzkonstruktion (2c) (vgl. WEISS 2016b): 
 

(2) a. Was glaubst du, wer als Ehrengast da gewesen ist? 
  b. Wer glaubst du, wer als Ehrengast da gewesen ist? 
  c. Wer glaubst du, der als Ehrengast da gewesen ist? 
 
Die Kopier- und RS-Konstruktion sind bereits im Mittelhochdeutschen belegt 
(AXEL-TOBER 2012, 78 f.), es gibt aber (bislang) keine Erkenntnisse über deren 
dialektale beziehungsweise areale Distribution. In SyHD wurden diese Konstruk-
tionskonkurrenten in drei Bedingungen abgeprüft: Das w-Wort als Subjekt (wie in 
2), als direktes Objekt (Was glaubst du, wen er als Ehrengast eingeladen hat?) 
und als Präpositionalobjekt (Was glaubst du, mit wem er Streit hat?). Karte 3 zeigt 
die Ergebnisse für die Subjektbedingung: Wie zu erwarten, ist die Was-w-
Konstruktion eindeutig dominant, die beiden Konkurrenten sind nur Minoritäten-
varianten. 

An dieser Verteilung ändert sich auch nichts Wesentliches, wenn man die 
beiden anderen Bedingungen mit einbezieht. Bei den Minoritätenvarianten lässt 
sich aber trotzdem ein (wenn auch sehr schwach ausgeprägtes) Raumbild erken-
nen: Im Osthessischen und im Übergangsgebiet vom Zentralhessischen zum 
Nordhessischen wurde die Kopier-Konstruktion besonders gut akzeptiert und die 
RS-Konstruktion – jeweils im Vergleich zu anderen Arealen (d.h., sie sind auch 
dort überwiegend Minoritäten).8 

 
 
8 Sehr viel interessanter ist hier der Vergleich der einzelnen Bedingungen (vgl. WEISS 2016b): 

(i) Die Kopier-Konstruktion kommt signifikant häufiger bei der Subjektbedingung vor 
(21 %), bei Präpositionalobjekten dagegen signifikant seltener (8 %). 

(ii) Die Was-w-Konstruktion verhält sich komplementär dazu: bei Subjekten (73 %) we-
niger häufig als bei Präpositionalobjekten (86 %). 

(iii) Die RS-Konstruktion zeigt eine Bevorzugung direkter Objekte, die aber nicht signi-
fikant ist. 
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Karte 3: Extraktion aus eingebetteten w-Fragen (Subjektbedingung) 

Fokussiert man den Blick jedoch stärker und nimmt als Bezugsgröße die einzel-
nen Ortpunkte, würde man beispielweise für die Kopierkonstruktion feststellen, 
dass es immerhin 16 Orte (von insgesamt 180) gibt, in denen sie von mindestens 
50 % der Gewährspersonen akzeptiert wird. Mit anderen Worten, in diesen Orten 
ist die Kopierkonstruktion keine Minoritätenvariante, sondern zumindest gleich-
wertig mit der Was-w-Konstruktion und teilweise sogar dominant (z. B. im zent-
ralhessischen Burg-Gräfenrode_Karben oder im zentralhessisch-nordhessischen 
Niederklein_ Stadtallendorf). 

4 AREALBILDUNG UND SPRACHVERARBEITUNG 

In Kapitel 3 wurde ausgeführt, dass die Linguistik der gesprochenen Sprache kei-
nen Beitrag zur Analyse dialektsyntaktischer Phänomene beisteuert.9 Darüber 
hinaus kann sie auch zur Frage der Raumbildung nichts Erhellendes beitragen. 
Warum z. B. die areale Verteilung der Kopier- oder der RS-Konstruktion so ist, 
wie sie oben geschildert wurde, dem ist mit deren analytischem oder deskriptivem 

 
9 An dieser Aussage ändert auch nichts die Tatsache, dass z. B. AUER (2005) auf die Konstruk-

tionsgrammatik für den strukturellen Unterbau rekurriert, denn die Konstruktionsgrammatik 
ist im Prinzip unabhängig vom medialen Aspekt (mündlich vs. schriftlich).  
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Instrumentarium nicht beizukommen (für eine potentielle generative Analyse s. 
WEISS 2013). 

In Kapitel 2 wurde mit der emphatischen Topikalisierung ein Phänomen er-
wähnt, das sich auf den ersten Blick ebenso wie die Linksversetzung als Kandidat 
für eine generelle Eigenschaft der gesprochenen Sprache im Sinne von AUER 
(2004) eignet. 
 

(3) Da Addenauer wann des no dalebd hed. 
 
Obwohl es sich um ein so ausgeprägt sprechsprachliches Phänomen handelt, ist es of-
fenbar nicht einmal – bezogen auf die deutschen Dialekte – eine syntaktische Varian-
te ohne erkennbare Raumbildung (Typ C bei AUER 2004), sondern beschränkt auf 
wenige ostober- und ostmitteldeutsche Dialekte, d. h. es ist neben dem Bairischen 
noch für das Ostfränkische, besonders das Vogtländische (FRANKE 1895, 327) sowie 
das Thüringische (SPERSCHNEIDER 1959, 75) belegt. 

Damit soll nun nicht behauptet werden, dass die areale Verteilung syntakti-
scher Varianten ausschließlich das Ergebnis unterschiedlicher Grammatiken ist, 
also kompetenzbasiert. Es ist durchaus vorstellbar, dass dafür, sofern es die 
Grammatik nicht verbietet, Präferenzmuster, die via Synchronisierung à la 
SCHMIDT / HERRGEN (2011) entstanden sind, verantwortlich sind. Eine mögliche 
Quelle für performanzbasierte regionalspezifische Muster liegt meines Erachtens 
in der Sprachverarbeitung, was man bislang kaum angedacht hat. Im Folgenden 
sollen am Beispiel der w-Extraktion einige vorläufige Überlegungen dazu expli-
ziert werden, die aufbauen auf Ausführungen von HAIDER (2007) zur Rolle des 
Parsers bei Grammatikalitätsurteilen. 

Zunächst zum Phänomen, das von PAUL (1919) als Satzverschlingung be-
zeichnet und folgendermaßen definiert wurde: „Es kommt auch vor, daß ein Glied 
eines abhängigen Satzes dem regierenden vorangestellt wird, während der Rest 
diesem folgt” (PAUL 1919, 319). Eine besonders häufige Form von Satzverschlin-
gung ist die w-Extraktion, bei der ein w-Pronomen aus einem eingebetteten dass-
Satz extrahiert und ins Vorfeld des Matrixsatzes verschoben wird. Solche Satz-
strukturen sind seit langem belegt: (4a) illustriert eine Objektextraktion für das 
MHD, (4b) eine Subjektextraktion für das Frühneuhochdeutsche. 
 

(4) a. waʒ wiltu daʒ mîn wërde  
(Kaiserchronik, zitiert nach PAUL 1919, 320) 

  b. Wer sagen die Leute, das des menschen Son sey?  
(LUTHER, zitiert nach PAUL 1919, 320) 

 
Für w-Extraktion gelten zum einen generelle Bedingungen (etwa Brückeneigen-
schaften des Matrixprädikats, Nachfeldstellung bei finiten Objekt- und Subjekt-
sätzen, Abwesenheit eines Platzhalter-es bei Objektsätzen usw., vgl. AXEL-TOBER 
2012, 57) und die Extraktion von Subjekten und Objekten unterliegt gegebenen-
falls nochmals speziellen Bedingungen. Für das Deutsche ist das in der Forschung 
umstritten: Zwar wurde traditionell keine Subjekt-Objekt-Asymmetrie (HAIDER 
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1983, GREWENDORF 1988 – anders FANSELOW 1987) angenommen, doch lassen 
neuere experimentelle Studien (FEATHERSTON 2007) vermuten, dass Subjektex-
traktionen schlechter sind als Objektextraktionen. Doch auch diese Subjekt-
Objekt-Asymmetrie muss nicht unbedingt eine grammatisch-strukturelle Ursache 
haben. HAIDER (2007) zufolge könnte dafür verantwortlich sein, dass beim Parsen 
eines Satzes mit Subjektextraktion ein Verarbeitungsproblem auftritt, wenn auf 
das initiale wer, das wegen seiner Nominativform zunächst als Subjekt identifi-
ziert wird, ein nicht damit kongruierendes Verb sowie später das eigentliche Mat-
rix-Subjekt folgen – eine Parsing-Irritation, die bei Objektextraktion nicht vor-
kommen kann: 

There is a difference [between long-distance subject vs. object extraction], but its source is 
not a constraint of grammar. Its source is a parsing impediment. If the subject is extracted, a 
stimulus sentence like (1b) [= 5a] starts with a potential subject. So, the parser identifies the 
„wer‟ (whoNom) in (1b) [= 5a] as a subject pronoun and next, it runs into a preliminary clash 
with the agreement features of the finite matrix verb, if its features do not match. If they 
match, this just postpones the clash, since the spurious match will have to be cancelled again 
once the matrix subject is met and processed. So, in any case, for a subject fronted out of an 
embedded clause, the parser meets a temporary obstacle. Object extraction does not inflict 
this intermediate mismatch or spurious match problem. Hence, there is a parsing difference 
between long distance subject extraction and non-subject extraction. (HAIDER 2007, 383) 

(5) a. Wer hast du gesagt, dass morgen als Ehrengast kommt? 
  b. Was hast du gesagt, dass du dem Bürgermeister schenkst? 
 
Die immer wieder beobachtete Subjekt-Objekt-Asymmetrie kann in dem Sinne al-
so eine Performanzerscheinung sein, als für das konkrete Sprachverhalten neben 
der Kompetenz auch der menschliche Parser verantwortlich ist (sowie weitere 
kognitive Module). 

Was dagegen immer schon unstrittig war, ist die Tatsache, dass im Deutschen 
auch bzgl. der w-Extraktion ein Nord-Süd-Gefälle besteht: „Most Northern Ger-
man varieties, unlike all Southern ones, prefer to not extract out of that-clauses at 
all“ (HAIDER 2007). Sprecher süddeutscher Varietäten erlauben also Extraktion 
systematisch (also unabhängig davon, ob Subjekt oder Objekt extrahiert wird), 
Sprecher norddeutscher Varietäten lehnen sie dagegen ebenso systematisch ab. 
Dieser systematische und konsistente Unterschied ist sicherlich auf eine Differenz 
in den jeweiligen Grammatiken zurückzuführen und hat nichts mit Parsing zu tun. 
Auch wenn in der Grammatik nicht-süddeutscher Sprecher Extraktion eigentlich 
nicht vorgesehen ist, heißt es nicht zwangsläufig, dass sie diese immer ablehnen – 
sie könnten auch „extraction admitters“ (HAIDER 2007) sein: 

In her dissertation, TORRIS (1984) […] carefully tested the relevant patterns and found out 
that systematic extractors are systematic extractors for all cases (wh-clauses, relative clauses, 
comparatives). On the other hand, there are extraction admitters and they show an unsystem-
atic behaviour. They rate some examples as better than others, but in an unsystematic way 
across the various constructions. It seems as if they have learned to tolerate extractions by 
others but their grammar does not admit long distance extraction out of C-introduced finite 
clauses. (HAIDER 2007, 385) 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, es gibt zwei unterschiedliche Gruppen: 1. sys-
tematische Extrahierer (mit konsistentem Verhalten) und 2. Extraktionstolerierer, 
deren Ausmaß an Toleranz zum einen parsingbedingt (Objekte > Subjekte) und 
zum anderen soziolinguistisch (d. i. durch Kontakt mit Sprechern der Gruppe 1) 
bedingt sein kann. Für dialektsyntaktische Erhebungen (außerhalb des Gebiets 
von Gruppe 1) ist dieser Sachverhalt zu berücksichtigen, wenn man die Ergebnis-
se interpretiert. 

Der (west)mitteldeutsche Dialektraum, zu dem das SyHD-Untersuchungs-
gebiet hauptsächlich gehört, ist eine (bisher unerforschte) Übergangszone, die sich 
zur Überprüfung dieser Hypothesen bestens eignet. In SyHD wurden Bewertungs-
aufgaben aufgenommen, um Extraktion unter drei verschiedenen Bedingungen 
abzuprüfen (vgl. WEISS 2016a): 

 

 

Direktes Objekt: 
(6) a. Was hast du gesagt, dass du dem Bürgermeister schenkst? 

  b. Was hast du gesagt, schenkst du dem Bürgermeister? 
 
Präpositionalobjekt (P-Objekt): 

(7) a. Mit wem hast du gesagt, dass der Bürgermeister Streit hat? 
  b. Mit wem hast du gesagt, hat der Bürgermeister Streit? 
 
Zunächst folgen die Ergebnisse in Form von Karten: 

 

 
 
4. Erika und Otto sprechen über die morgige Geburtstagsfeier für den Bürgermeister. Erika 
fragt Otto:  

 Bitte kreuzen Sie die Sätze an, die Sie in Ihrem Platt/Dialekt sagen können (auch 
Mehrfachnennungen sind möglich). 
 

a)   Wer hast du gesagt, dass morgen als Ehrengast kommt? 

b)  Wer hast du gesagt, kommt morgen als Ehrengast? 

 

 Würden Sie den Satz normalerweise in einer Form sagen, die gar nicht aufgeführt ist? 
Wenn „ja“: Bitte notieren Sie hier den Satz so, wie Sie ihn normalerweise sagen würden: 
 
c) ……………………………………………………………………………………………….. 
 

 Welcher Satz ist für Sie der natürlichste? 

a)  , b)  oder c)  
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Karte 4: Subjektbedingung   Karte 5: Objektbedingung 

 
Karte 6: P-Objektbedingung 
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Die Erhebung zeigte zunächst ein erwartetes triviales Ergebnis: Die Extraktions-
konstruktion konkurrierte jeweils mit einer Konstruktion mit einem scheinbar ein-
gebetteten V2-Satz10 und es war von vorneherein zu erwarten, dass dies die domi-
nante Variante darstellt. Diese Erwartung wurde in allen drei Bedingungen erfüllt. 

Wesentlich interessanter sind jedoch die Ergebnisse, die sich aus dem Ver-
gleich der einzelnen Bedingungen ergeben. Tabelle 1 enthält in der rechten Spalte 
das Gesamtergebnis (absolut und prozentual) sowie die Ergebnisse für ausgewähl-
te Regionen (vgl. WEISS 2016a für eine Gesamtdarstellung der Ergebnisse): 
 
Subjekt RF NHOH NHTH       Prozentanteil 

Wer … dass 14 13,73 6 20,69 4 14,81 67 9,54 

Wer … kommt 83 81,37 22 75,86 17 62,96 554 78,92 

Sonstige  5 4,90 1 3,45 6 22,22 81 11,54 

Objekt  

Was … dass 34 32,08 7 23,33 1 2,78 192 24,81 

Was … kommt 55 51,89 18 60,00 24 66,67 397 51,29 

Sonstige 17 16,04 5 16,67 11 30,56 185 23,90 

P-Objekt  

Mit wem … dass 35 31,53 7 21,18 8 25,00 169 21,72 

Mit wem … kommt 71 63,96 24 75,00 22 68,75 577 74,16 

Sonstige 5 4,50 1 3,13 2 6,25 32 4,11 

Tab. 1: Quantitativer Vergleich der Ergebnisse 

Wie aus der Tabelle 1 zu entnehmen ist, hat sich die Subjekt-Objekt-Asymmetrie 
bestätigt – was für ein westmitteldeutsches Gebiet auch zu erwarten war. Mit 
9,5% (Subjekt) gegenüber 24,8% (Objekt) bzw. 21,7% (P-Objekt) ist die Asym-
metrie einerseits sehr deutlich ausgeprägt, andererseits sind die Ergebnisse über 
das ganze Gebiet verteilt relativ inhomogen. Beides spricht dafür, dass ein Über-
gangsgebiet vorliegt, in dem für die Subjekt-Objekt-Asymmetrie eher eine par-
sing-Erklärung anzunehmen ist. 

Wenn man aber den Blick kleinräumiger fokussiert, entdeckt man interessan-
terweise einige davon abweichende Muster. Im nordhess.-osthess. Übergangsge-
biet ist die w-Extraktion in allen drei Bedingungen fast gleich beliebt (Subjekt: 
20,69 – direktes Objekt: 23,33 – präpositionales Objekt: 21,88) und im nordhess.-
thüring. Übergangsgebiet schnitt die Objektextraktion mit 2,78% deutlich am 
schlechtesten ab, die Subjektextraktion dagegen mit 14,81% überdurchschnittlich 
gut. Das Rheinfränkische zeigt zwar eine Subjekt-Objekt-Asymmetrie, aber Ex-
traktion wurde in dieser Region in allen Bedingungen überdurchschnittlich gut 
akzeptiert. Ob diese speziellen Muster grammatikbasiert sind oder Präferenzmus-

 
10 Scheinbar eingebettet deswegen, weil es gute Gründe gibt anzunehmen, dass keine Einbet-

tungsstruktur vorliegt, sondern der scheinbare Matrixsatz eine Parenthese ist (vgl. dazu REIS 
2002). 
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ter via Synchronisierung à la SCHMIDT / HERRGEN (2011), ist schwer zu ent-
scheiden. In Regionen überwiegend mit Extraktionstolerierern scheint mir Letzte-
res aber durchaus denkbar zu sein. 

Was auch immer die exakte Erklärung dafür ist, das Beispiel der w-Extraktion 
sollte wenigstens im Ansatz plausibel machen, dass Aspekte der Sprachverarbei-
tung (in Kombination mit soziolinguistischen) mehr zur Erhellung dialektsyntakti-
scher Raumbilder beitragen als syntaktische Eigenschaften der gesprochenen 
Sprache. Dass es sich hierbei um sehr vorläufige Gedanken handelt, sei zugestan-
den. 

5 VARIATION UND GRAMMATIK 

Das Studium syntaktischer Mikrovariation (bzw. der Dialektsyntax) hat für die 
theoretische Syntax deswegen eine solche enorme Bedeutung erlangt, weil es 
Aufschluss über essentielle Fragestellungen erlaubt. Dazu gehören u. a.: 
 
– Was sind die minimalen Einheiten der syntaktischen Variation? 
– Was gehört zur Kernsyntax (narrow syntax) und was nicht? 
– Was ist der Ort/die Quelle der Variation (Lexikon, Morphologie, Phonologi-

sche Form, Syntax, …)? 
– Was ist Optionalität? 
 
In diesem Kapitel möchte ich mich noch kurz mit den möglichen Ursachen für 
syntaktische Variation befassen. Für universalistische Theorien wie die generative 
Syntax scheint die bloße Existenz von Variation auf der einen Seite ein Problem 
darzustellen, auf der anderen Seite ist sie genau das, was man erwarten muss, 
wenn man Sprache als natürliches „biologisches“ Phänomen auffasst (WEISS 
2009). Seit der Prinzipien-und-Parameter-Theorie (CHOMSKY 1981) ist Variation 
an und für sich theoretisch kein Problem mehr und mit der Verfeinerung des Pa-
rameterkonzepts bis hin zu Nano-Parametern (BIBERAUER / ROBERTS 2012) lässt 
sich im Prinzip auch Mikrovariation erfassen. Parametrische Variation betrifft ge-
nerell die sprachspezifisch unterschiedliche Ausstattung funktionaler Köpfe (C, D, 
T, v usw.) mit formalen Merkmalen wie Kasus, Numerus, Tempus usw. (BI-

BERAUER / ROBERTS 2012). Da die Lexeme, die in der Syntax an funktionalen 
Köpfen eingesetzt werden, im Lexikon stehen, wird diese Art der Variation als le-
xikalisch bezeichnet (BARBIERS 2010). Daneben existiert mindestens noch eine 
weitere Art von Variation, die auf sprachspezifischen Schnittstellen-Bedingungen 
basiert. Hier ist vor allem die Syntax-Phonologie-Schnittstelle relevant: 

All syntactic variation is supposed to be reducible to the lexicon, more specifically to mor-
phosyntactic feature specification of functional elements, and to the level of phonological 
form (PF), where the output of the syntactic module is turned into a phonological structure. It 
is often assumed that morphology is not part of the Lexicon, as in the preminimalist times, 
but part of PF, as in Distributed Morphology. (BARBIERS 2010, 137) 
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In WEISS (2013) habe ich dafür argumentiert, dass man als weitere Quelle noch 
die Morphologie annehmen muss, um die unterschiedliche Ausgestaltung mor-
phologischer Paradigmen erfassen zu können. Auch wenn (grammatische) Mor-
pheme im Sinne der distribuierten Morphologie (HALLE / MARANTZ 1993) erst auf 
der PF eingefügt werden, ist das kein phonologischer (bzw. phonologisch deter-
minierter) Prozess. Weit eher könnte man diese Unterschiede noch im Lexikon 
verankern, aber selbst das scheint mir nicht wirklich der angemessene Ort zu sein. 
Syntaktische Variation lexikalischen Ursprungs betrifft Funktionswörter wie etwa 
Komplementierer: Lexikalische Unterschiede sind z. B. zwischen Sprachen (bzw. 
Dialekten) zu beobachten, die denselben Komplementierer für Komplement- und 
Relativsätze (Italienisch: che; Cimbro: as) verwenden oder jeweils spezifische 
Komplementierer (Bairisch: dass vs. wo). 

Solche Unterschiede im funktionalen Wortschatz sind meines Erachtens etwas 
anderes als Unterschiede in morphologischen Paradigmen. Das sei am Beispiel 
der Komplementiererflexion erläutert. Deutsche (wie generell kontinentalwest-
germanische) Dialekte haben die Besonderheit, dass Konjunktionen wie Verben 
flektiert sein können (WEISS 2005). Zwischen einzelnen Dialekten herrscht jedoch 
Variation, was den Umfang des Paradigmas betrifft. Meistens flektiert nur die 2. 
Pers. Sg, aber es gibt auch unterschiedlich umfangreiche Paradigmen (WEISS 
2005): 
 

(8)  Sechsämterisch   Mittelbairisch 
  a. wal∅   1 SG   

  b. wálst (du)  2 SG  waist 
  c. wal∅   3 SG   
  d. wáln mer  1 PL  waima 
  e. wálts diets  2 PL  waits 
  f. wáln si   3 PL   
 
Der Unterschied zwischen Sechsämterisch (einer nordbairischen Varietät) und 
Mittelbairisch ist in dieser Sichtweise ein morphologischer.11 Andere morphologi-
sche Unterschiede dieser Art betreffen z. B. Kasusmarkierung: Wie in WEISS 
(2008) gezeigt, existiert bei Konstruktionen mit pränominalen Possessor plus Pos-
sessivpronomen Variation bezüglich des Possessor-Kasus, der je nach Dialekt 
Genitiv, Dativ, Akkussativ oder ein Nullkasus sein kann. 
 
Kasushierarchie: GEN > DAT > AKK > Null (WEISS 2008) 

 
(9) a. s Lehrers sin Hund (Alemannisch, G. Seiler, p.c.) 

 b. am Lehra sei Hund (Bairisch) 
 c. unen bfara saena hüne (Thüringisch, SPERSCHNEIDER 1959, 23) 
 d. rik Lüd ehr Döchter und arm Lüd ehr Kalwer (Niederdeutsch) 

 
11 Der unter Umständen weitere syntaktische Unterschiede nach sich ziehen kann, da Komple-

mentiererflexion mit anderen syntaktischen Eigenschaften wie pro-drop interagiert. 
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Es mag sein, dass die Flexionsmorphologie einer Sprache Teil des Lexikons ist 
oder dass flektierte Formen möglicherweise erst in der Syntax erzeugt werden, 
aber soweit dies nicht eindeutig erwiesen ist, sollte man paradigmatische Variati-
on wie die eben beschriebene von lexikalischer (Unterschiede im Funktionswort-
schatz) und PF-Variation trennen. 

Syntaktische PF-Variation (d. h. Spell-Out-Unterschiede) resultiert aus Filter-
bedingungen, die bestimmen, ob und ggf. wo etwas ausgesprochen wird. Hier 
kann man mindestens zwei Typen unterscheiden. Ein Typ wird durch den sog. 
Doubly-Filled-COMP-Filter (DFCF) repräsentiert, der festlegt, dass, wenn in 
SpecCP ein wh-Ausdruck ist, C0 nicht gleichzeitig mit einem Komplementierer 
besetzt sein kann. Diese ursprünglich für das Englische formulierte Bedingung 
wurde auch auf das Deutsche übertragen, um die Ungrammatikalität von Sätzen 
wie (10a) im Standarddeutschen zu erklären (vgl. STECHOW / STERNEFELD 1988, 
381 ff.). In Dialekten wie dem Bairischen, aber nicht nur dort, scheint dagegen der 
DFCF keine Gültigkeit zu haben (10b). 
 

(10) a. *Ich weiß nicht, wer dass morgen kommt. 
  b. I woaß ned, wer daß moang kimd. 
 
Für das Deutsche wird eine grammatische Motivierung für den DFCF heute kaum 
mehr angenommen. Eine naheliegende Erklärung für den Unterschied zwischen 
Standard und Dialekt besagt, dass eine ursprünglich optionale Tilgungsregel im 
Standard obligatorisch geworden ist, d. h. es besteht lediglich ein PF-Unterschied 
(so schon WEISS 1998; 2001).12 

Das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie PF-Unterschiede entstehen. Eine 
andere ist, wie viele und welche Bewegungsschritte in einer syntaktischen Deriva-
tion ausgesprochen werden. Das dahinter stehende Konzept wird als „Multiple 
Spell-Out of Chain Positions“ bezeichnet (vgl. BARBIERS et al. 2008). Was man 
darunter zu verstehen hat, sei kurz am Beispiel der Pronominaladverbien erläutert: 
Nach FLEISCHER (2002) begegnen in deutschen Dialekten folgende Möglichkeiten 
der Aufspaltung und Verdoppelung: 
 

(11) a davon 
  b dadavon   (kurze Verdoppelung) 
  c da … davon   (Distanzverdoppelung) 
  d da … von   (Aufspaltung) 
 
Die Variation in (11) kann man über Spell-Out-Unterschiede erklären, wenn man 
annimmt, dass der pronominale Bestandteil da trennbar ist und ins Vorfeld ver-
schoben werden kann. Syntaktische Bewegung hinterlässt Kopien und bei der 

 
12 Für eine alternative Erklärung vgl. BAYER / BRANDNER (2008). Meines Erachtens ist deren 

Beobachtung, dass die Kompatibilität mit einem Komplementierer von der Schwere des w-
Ausdrucks (einsilbig > mehrsilbig > w-Phrase) abhängt, auch mit der im Haupttext gegebenen 
phonologischen Erklärung kompatibel (WEISS 2013).  
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Spaltungskonstruktion werden Ausgangs- sowie eventuelle Zwischenkopien des 
bewegten pronominalen Bestandteils wieder gelöscht, während bei der Distanz-
verdoppelung die Kopien in Ausgangs- und Zielposition erhalten bleiben, d. h. an 
Spell-Out weiter gereicht werden. Auf diese Weise entsteht die Variation bei Pro-
nominaladverbien (vgl. WEISS 2013). 

6 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Der vorliegende Beitrag hatte das Ziel, Dialektsyntax als modernes und für die 
Linguistik äußerst relevantes Forschungsfeld darzustellen. In Ergänzung zu den 
Ausführungen in WEISS (2013) wurde der Fokus auf folgende Punkte gelegt: 
 
– Bei der Analyse konkreter Phänomene spielt die (herkömmliche) Frage nach 

der Syntax der gesprochenen Sprache keine erkennbare Rolle. 
– Aber: Erfordernisse der Sprachverarbeitung (Parsing) sind auch relevant für 

die Akzeptanz einer Konstruktion und damit ein potentiell raumbildender 
Faktor. 

– Die Existenz von Variation als solche ist kein Argument gegen die Existenz 
einer allen Sprachen zugrundeliegenden Universalgrammatik. Universalisti-
sche Erklärungsansätze sind inzwischen flexibel genug, um mit Variation 
umgehen zu können. 

 
Insgesamt hoffe ich gezeigt zu haben, dass Dialekte zahlreiche interessante Phä-
nomene auch für genuin syntaktische Untersuchungen bieten – vielleicht sogar die 
wirklich interessanten Phänomene. 
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RÄUMLICHE AUSDRÜCKE IN OSTHOCHDEUTSCHEN 
DIALEKTEN – MORPHOSEMANTISCH, SYNTAKTISCH, 

TEXTFUNKTIONELL 

Rüdiger Harnisch 

1 AUFRISS DES UNTERSUCHUNGSANLIEGENS 

Räumliche Adverbien, Präpositionen und Adjektive in osthochdeutschen Dialek-
ten (Bairisch, Ostfränkisch, Ostmitteldeutsch) interessierten bisher v. a. unter As-
pekten der strukturellen Loko-Semantik der Grundmorpheme dieser Wortklassen1 
sowie im Hinblick auf die im Osthochdeutschen obligatorische morphologische 
Kodierung der Sprecherperspektive bei Orts- und Richtungsadverbien.2 In diesem 
Beitrag soll jedoch darüber hinaus gezeigt werden, dass in räumlichen Ausdrü-
cken weitere morphologische Strukturen verborgen sind.3 Sie haben ihren Grund 
darin, dass über die semantische Differenzierung nach Sprecherperspektive („dis-
tal“/„proximal“) hinaus auch nach den Kategorien „dynamisch“/„statisch“ und 
„Wortart“ auf loko-morphologische Weise unterschieden wird. Solche morpho-
semantischen Distinktionen von Adverbien werden zum Teil auf Wortarten mit 
anderer loko-syntaktischer Funktion, hier auf Präpositionen, übertragen.4 Nicht 
zuletzt wird die morphosemantische Differenziertheit auch textualitätsstiftend ge-
nutzt, indem sie zur thematischen Steuerung von beschreibenden und erzählenden 
Texten beiträgt.5  

Zentrale Antriebskraft der genannten Vorgänge ist Reanalyse. Diese kann 
ausgeprägt sein als morphologische Erstinterpretation lautlicher oder submorphe-
mischer Substanzen bzw. als disambiguierende Umfunktionalisierung variierender 
Morpheme räumlicher Ausdrücke, als Belegung von lokalen Wortarten mit neuer 
syntaktischer Funktion sowie als Nutzung raumsemantischer morphologischer 
Merkmale beim Gang durch Texte. 

 
1 Siehe dazu ALTMANN (1998; 2000). 
2 Diesen Schwerpunkt haben die Beiträge in ROWLEY (1980); siehe ferner GLASER (1992), 

REICHEL (2002; 2004). 
3 Dazu liegen Einzeluntersuchungen von HARNISCH (1989; 1998; 2000ab; 2002; 2005b) vor.  
4 Die Gewinnung von Präpositionen aus Adverbien ist angesprochen bei HINDERLING (1982) 

und explizit behandelt bei HARNISCH (1982; 2004a) und ROWLEY (1989). Vgl. BALDI (1979) 
mit gesamt-indogermanischer und langzeitlicher Perspektive. 

5 Dazu HARNISCH (2004b; 2005a). Diese textsteuernde Funktion räumlicher Ausdrücke ist in 
der germanistischen Linguistik und Dialektologie noch kaum beforscht. In einem der seltenen 
Beispiele für eine Thematisierung dieser Funktion überhaupt befasst sich COMPES (2000) mit 
dem Samoanischen. 
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Dass räumliche Ausdrücke versteckte morphologische Strukturen enthalten, zei-
gen Reanalysen an den betreffenden Positionen im Wort: So liegt eine Präfix-
Reanalyse etwa bei itzgründisch nieden > n-ieden ‘dort unten’ vor, zu dem dann 
h-ieden ‘hier oben’ gebildet wird. Eine Suffix-Reanalyse erfolgt etwa bei bair. 
drunt > drun-t, zu dem analogisch drauß-t ‘draußen’ gebildet wird.6 Eine Reana-
lyse im Grundmorphem spielt sich z. B. ab, wenn der Umlaut als Marker von Lo-
kaladjektiven wie der äuß-er ‘der äußere’ analogisch auf ostfrk. der öb-er ‘der 
obere’ usw. übertragen wird.7  

Nachdem diese morphologischen Segmente durch formale Reanalyse gewon-
nen wurden, werden sie in einem Akt der disambiguierenden semantischen Re-
analyse funktional verteilt. Konnte vorher z. B. mhd. ûz/ûz-en ‘hinaus’ und ‘au-
ßen’ bedeuten, wurden die endungslose und die nasal endende Form nachher ver-
eindeutigend in nhd. -aus (Richtungsadverb) und -auß-en (Ortsadverb) geschie-
den. 

Auf syntaktischer Ebene finden Reanalysen statt, wenn Adverbien einer lan-
gen sprachgeschichtlichen Tendenz folgend an einem kritischen Punkt der Ent-
wicklung ad-verbal als Präverbien von (Doppel-)Partikelverben re-interpretiert 
werden (den Berg hinauf gehen > den Berg hinaufgehen) und ad-nominal zu Prä-
positionen umfunktioniert werden (den Berg hinauf gehen > ostfrk. hinauf den 
Berg gehen).8 Die auf diese Art gleichsam verbrauchten Adverbien erneuern sich 
danach durch morphotaktischen Zuwachs (ûz ‘hinaus’ > hin-aus). 

Textlich schließlich werden „Sprecherperspektive“ und Mittel des Ausdrucks 
von „gerichteter Bewegung“ vs. „örtlicher Befindlichkeit“ genutzt, um mit Deik-
tika in Themen einzuführen, sie beizubehalten, sie weiterzuentwickeln und sie 
schließlich zu beenden: 1914 ist’s dahin ’gangen ins Frankreich aushin – schwere 
Kämpfe mitg’macht daußt – wieder einher ’kommen auf Freising.9  

Die in den osthochdeutschen Dialekten vorzufindenden Strukturen und Pro-
zesse haben Potential für die Zeichentheorie, die Sprachbautypologie und die 
Sprachwandeltheorie. Der Zeichentheorie liefern sie Evidenz für ein Streben der 
Sprecher nach guten Form-Funktions-Beziehungen in Gestalt von konstruktionel-
lem Ikonismus und dem Prinzip one form – one function, das proliferierende Sy-

 
6 Für die Reanalyse eines neuen Grundmorphems *ieden ist aus dem genannten antonymischen 

morphologischen Minimalpaar allein keine Evidenz zu gewinnen. Es müsste eine Bedeutung 
‘Befindlichkeit an den Polen oben oder unten der vertikalen Dimension’ o. Ä. tragen. Doch 
scheint aufgrund der Beleglage die Wortfamilie nur aus diesen beiden Adverbien zu bestehen. 
Ein neues Grundmorphem *(dr)un ist ebenfalls nicht nachzuweisen. Diese Fälle sprechen, 
zumindest was das Anfangs- und Übergangsstadium solcher Reanalysen betrifft, für eine 
nicht-segmentale Schema-Morphologie im Sinne von KÖPCKE (1993). Statt Präfix- und Suf-
fixreanalysen liegen dann eigentlich Reanalysen von Wortanfangs- und Wortausgangs-Sche-
mata vor. Vereinfachend wird im Folgenden trotzdem von Präfix- und Suffixreanalysen gespro-
chen.  

7 In der Reihenfolge der Beispiele ist das jeweils behandelt bei LÖSCH (2001, 48), HARNISCH 
(2000a, 155–160) und HARNISCH (2002, 200). 

8 Siehe Anmerkung 4.  
9 Siehe Anmerkung 5. Das Beispiel ist HARNISCH (2004b) entnommen, hier aber verkürzt wie-

dergegeben. 
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nonymie (many forms – one function) und Homonymie (one form – many func-
tions) meidet. Insbesondere wird deutlich, dass pure Form nach Inhalt verlangt: 
das n in nieden nach „distal-unten“ anzeigender Bedeutung, das t in drunt nach 
Anzeige von „Ortsadverbialität“, der Umlaut in äußer nach adjektiv-anzeigender 
Funktion.10  

Der Sprachbautypologie liefern die Befunde aus dem Osthochdeutschen Evi-
denz für eine konsequente lokalsemantische Nutzung der Positionen, die affigie-
rende und introflektierende Sprachen zur morphologischen Kennzeichnung nut-
zen: die Präfixposition wie bei n-ieden/h-ieden, die Suffixposition etwa bei drun-
t/drauß-t, die Stammvokalposition z. B. bei umgelautetem äußer/öber.  

Für die Sprachwandeltheorie liefert die Empirie Hinweise darauf, wie sich aus 
Ungleichgewichten von Varianten in frühen Stadien eines Sprachsystems Tenden-
zen in Richtung der dominierenden Varianten ergeben, sie sich selbstverstärkend 
weiterentwickeln und in Dialekten besonders konsequent vorangetrieben wer-
den.11 Eine solche Entwicklung ist die Optimierung von morphosemantischen 
Ausdruck-Inhalts-Relationen in Form von Synonymenabbau und Homonymmei-
dung. So werden die Synonyme ahd. ûz/ûze/ûzan/ûzana/ûzanân ‘außen’ im Lauf 
der Sprachgeschichte auf den formalen Typus ûzan/außen mit einfachem Na-
salsuffix -en reduziert und wird das Homonym ahd. ûzana ‘außen/hinaus/von au-
ßen’ disambiguiert und auf den semantischen Typus ‘außen’ eingeschränkt.12 Eine 
andere solche Entwicklung ist die wiederholte und im Prinzip immer gleichartig 
verlaufende syntaktische Umnutzung von Wortarten des Ausdrucks räumlicher 
Verhältnisse, so wenn das Adverb ûf als Präverb und Präposition reanalysiert 
wird, daraufhin zur Wiederherstellung seiner Salienz „semantaktischen Zuwachs“ 
(LÜDTKE 1988) erfährt und als Adverb hin-auf nun wiederum als Präverb und im 
Ostfränkischen sogar schon wieder als Präposition reanalysiert wird.13 

Insgesamt soll gezeigt werden, wie die Loko-Morphologie räumlicher Aus-
drücke über alle sprachlichen Konstruktionsebenen hinweg kategorial-, wort-, 
satz- und textsemantisch funktionalisiert und umfunktionalisiert, also reanalysiert, 
wird. Spezifische Einzelbeobachtungen, die an den räumlichen Ausdrücken in 
osthochdeutschen Dialekten hie und da schon gemacht wurden, werden so unter 
dem Leitaspekt der Reanalyse thematisch in einen umfassenden und übergeordne-
ten Kontext gestellt. Dasselbe geschieht dadurch, dass die verstreut beschriebenen 
Einzelphänomene in theoretische Kontexte eingebettet werden.14  

 
10 Dazu im größeren Kontext von Resegmentierungs- und Remotivierungsprozessen JESPERSEN 

(1925, Kap. XIX, § 13) und HARNISCH (2004c; 2010b).  
11 Vgl. BÜLOW (2014) zum Sprachwandel als evolutionärem Prozess (Kap. 3). 
12 WILMANNS (1899, § 466.2), HARNISCH (2005b). 
13 Siehe oben Anmerkung 4. 
14 Dies war auch Anliegen in HARNISCH (2000c, 379–382), wo „Morphologische Theorie und 

dialektale Empirie“ unter diesem programmatischen Titel zusammengebracht und, so der Un-
tertitel, „System-, Typ- und Wandelmodelle im Lichte einiger Fallbeispiele“, darunter „Mor-
phologische Reanalysen“ und „Syntaktische Transpositionen“ räumlicher Ausdrücke, behan-
delt wurden. 
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Um die dialektalen Entwicklungen verstehen zu können, ist es zunächst notwen-
dig, die sprachliche Vorgeschichte darzustellen. In ihr sind die Entwicklungsrich-
tungen, die später von den Dialekten genommen werden, bereits angelegt. 

2 MORPHOLOGISCHE REANALYSEN RÄUMLICHER AUSDRÜCKE 

Die morphosemantische Differenziertheit der räumlichen Bezeichnungen in der 
osthochdeutschen regionalen Umgangssprache soll anhand von Tabelle 1 gezeigt 
werden. Die raumsemantischen Kategorien lassen sich nach (A) Wortart, (B) ad-
verbieller Unterwortart, (C) Quelle vs. Ziel der Bewegung, (D) unspezifizierter vs. 
deiktischer Bedeutung, (E) Sprecherperspektive (distal vs. proximal) und (F) to-
pologischer Relation bzw. Dimension klassifizieren. Unter (F) werden anhand nur 
einer topologischen Beispiel-Relation (in[n]/ein vs. aus[s]/äuß) die Formen ange-
führt, die die lokalsemantischen Kategorien von (A) bis (F) tragen.15 In die Tabel-
le wurden synthetische und analytische Formen aufgenommen. Je weiter man in 
die Sprachgeschichte zurückginge, desto mehr synthetische Formen fände man 
vor. Die Tabelle hat also eine lokosemantische Ratio, keine formalkonstruktionel-
le etwa der Art, dass nur synthetische Formen aufgenommen würden. 
 

Räumliche Bezeichnungen 

A Adverbien Präp. Adj. 

B 
statisch (lokal) 

Ortsadverbien 

dynamisch (direktional) 

Richtungsadverbien 

 C 
Befindlichkeit  

(wo?) 

Zielrichtung  

(wohin?) 

Herkunftsrichtung  

(woher?) 

D unspez. deiktisch unspez. deiktisch unspez. deiktisch 

E  dist. prox.  dist. prox.  dist. prox. 

F 

 

 

inn 

-en 

 

dr- 

inn 

-en 

 

h(er)- 

inn 

-en 

nach  

 

inn 

-en 

 

hin- 

ein 

 

her- 

ein 

von  

 

inn 

-en 

von  

dr- 

inn 

-en 

von  

h(er)- 

inn 

-en 

 

 

in 

 

 

inn 

-er 

 

 

auß 

-en 

 

dr- 

auß 

-en 

 

h(er)- 

auß 

-en 

nach  

 

auß 

-en 

 

hin- 

aus 

 

her- 

aus 

von  

 

auß 

-en 

von  

dr- 

auß 

-en 

von  

h(er)- 

auß 

-en 

 

 

aus 

 

 

äuß 

-er 

Tab. 1: Lokalsemantische Kategorien in der osthochdeutschen Umgangssprache der Gegenwart 

Durch Spatien in syntagmatischen Ausdrücken und Bindestriche in komplexen 
Wortformen sind Segmentierungen angezeigt, die Alternationen von Morphemen 
und Funktionswörtern deutlich machen: zwischen dr- und h(er)- bzw. zwischen 

 
15 Weitere topologische Relationen wären an/ab (im Sinne von ‘Herstellung/Lösung von Kon-

takt’), hin/her usw., Dimensionen wären v. a. auf (ob-)/unt- und vor/hint-. 
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hin- und her- in der Präfixposition (auch im Wechsel mit Ø-), zwischen allomor-
phischem -in- und -ein- bzw. -aus(s)- und -äuß- sowie zwischen morphemischem 
-in- und -aus- in der Stammposition, zwischen -en und -er in der Suffixposition 
(ebenfalls im Wechsel mit -Ø), zwischen von und nach als erstem Bestandteil von 
zweiteiligen Phrasen (sonst Ø in dieser syntaktischen Position).  

Der in Tabelle 1 präsentierte gegenwärtige Bestand des umgangssprachlichen 
Osthochdeutschen weist hochsystematische Form-Funktions-Bezüge auf. Die an-
tonymischen Präfixe zur Kennzeichnung der Sprecherperspektive bei den deikti-
schen Adverbien sind in der Forschungsgeschichte ausführlich behandelt wor-
den16 und können deshalb im morphologischen Teil der Analyse weitgehend aus-
geblendet bleiben; sie werden erst im syntaktischen, textlinguistischen und 
sprachwandeltheoretischen Teil wieder interessieren. Bemerkenswert, weil in der 
Forschungstradition weitgehend unbemerkt oder jedenfalls unberücksichtigt, sind 
jedoch Korrelationen zwischen lokosemantischen Merkmalen und den Formen der 
Suffix(oid)e: Alle Ortsadverbien enden auf -en; alle zielgerichteten deiktischen 
Richtungsadverbien sowie die als Beispiel gegebenen Präpositionen enden auf -Ø; 
alle lokalen Adjektive enden auf -er.17 Dass dies nicht schon immer so war, viel-
mehr früher eine erhebliche Variation vorlag, zeigt uns der althochdeutsche Be-
stand, wie er am Beispiel der Wortfamilie um ûz in Tabelle 2 zu sehen ist.18 Darin 
fällt auch auf, dass die herkunftsorientierten Richtungsadverbien noch suffixisch 
gebildet werden konnten (z. B. ûzanân ‘von außen’), während im gegenwarts-
sprachlichen System nach Tabelle 1 nur (noch) eine syntaktische Zweiwortlösung 
möglich ist (eben von außen).  

 
16 Siehe Anmerkung 2. Das betrifft auch die im Bairischen durch antonymische Suffixe nach 

Sprecherperspektive differenzierten Richtungsadverbien (Typus ab-hin vs. ab-her). 
17 Andere, hier nicht als Beispiele gegebene Präpositionen und deiktische Richtungsadverbien 

wie unter bzw. hinunter usw. enden wie die Lokaladjektive auf -er. 
18 Dies ist ein lexiko- und grammatikographischer Befund auf der Basis der althochdeutschen 

Wörterbücher von SPLETT (1993) und SCHÜTZEICHEL (1989) bzw. der Wortbildungslehre von 
WILMANNS (1899). JÜRG FLEISCHER fragt (mündlich) zu Recht, inwieweit diese Befunde tat-
sächlich auf Variation statt auf zeitliche, geographische oder schreiberpersönliche Distributi-
on zurückgehen. Stichproben bei SCHÜTZEICHEL (1989), der Belegstellen angibt, haben u. a. 
erbracht, dass bei NOTKER für die Bedeutung ‘innen’ die Synonyme in(n)an, in(n)enân und 
inne stehen und die Form innenân bei ihm Homonym für die Bedeutungen ‘innen’, ‘nach in-
nen’ und ‘von innen’ ist. In Bezug auf die Wortfamilie um ûz verhält es sich bei ihm ähnlich. 
Für OTFRID und TATIAN liegen vergleichbare Stichprobenbefunde vor. Derartige Variation 
bei ein und demselben Autor ist die stärkste Stütze der These hochgradiger Ambiguität der 
Formen. Doch auch wenn sich schreiberspezifische Präferenzformen zeigen würden, wäre die 
These nicht hinfällig, v. a. dann nicht, wenn diese Schreiber ein und demselben schriftdialek-
talen Raum zuzuordnen wären. Wenn allerdings schreiblandschaftliche Unterschiede nach-
weisbar wären, würde der Befund allenfalls für eine noch nicht großräumige Bereinigung der 
konkurrierenden Systeme sprechen. Ungeachtet der hier stichprobenhaft nachgewiesenen 
Plausibilität des Variabilitäts- (d. h. Syn- und Homonymie-)Postulats wäre natürlich eine phi-
lologische Detailuntersuchung der semantischen Werte der räumlichen Ausdrücke und ihrer 
Varianten sehr lohnend. – Der Befund zum Mittelhochdeutschen ist ebenfalls ein lexikogra-
phischer und stützt sich auf BENECKE / MÜLLER / ZARNCKE (1854–1866) und LEXER (1872–
1878). 
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 Adverb Präposition Adjektiv 

des Orts         der Richtung 

Wo? Wohin? Woher? 

‘außen’ ‘hinaus’ ‘nach au-

ßen’ 

‘von au-

ßen’ 

‘aus’ ‘außerhalb 

von’ 

‘äußer-’ 

-Ø ûz ûz   ûz   

-V ûz-e ûz-e      

-N ûz-an    ûz-an   

-N-V ûz-an-a  ûz-an-a ûz-an-a  ûz-an-a  

-N-N ûz-an-ân   ûz-an-ân  ûz-an-ân  

-R     ûz-ar  ûz-ar 

-R-R       ûz-ar-ôr 

V = Vokal, N = Nasal, R = Vibrant fett = sich auf Dauer durchsetzender Formtyp 

Tab. 2: Synonymie und Homonymie in der exemplarischen Wortfamilie ahd. ûz 

An diesem Wortfamilienbeispiel wird in den mehrfach besetzten Spalten von Ta-
belle 2 deutlich, welche ausgeprägte Synonymie gegeben ist, in den mehrfach be-
setzten Zeilen wird ersichtlich, welche ausgeprägte Homonymie in diesem System 
herrscht. Synonymie und Homonymie können unter dem Gesichtspunkt eindeuti-
ger Form-Funktions-Beziehungen jedoch als nicht-optimal betrachtet werden. Auf 
die Dauer ist ein solcher Überschuss an Ausdrucksmöglichkeiten (Synonymie) 
ebenso wenig haltbar wie eine semantisch prekäre Uneindeutigkeit ein und der-
selben Form (Homonymie). Im Sprachwandel setzen sich daraufhin gleich mehrere 
Natürlichkeitsprinzipien durch19: one function – one form, indem (Teil-) Wortarten 
jeweils einen typischen Wortausgang bekommen; „Transparenz“, indem für diese 
Unterscheidung eine Stamm-Suffix-Struktur aufgebaut wird; „konstruktioneller 
Ikonismus“, indem die Suffixe räumliche Kategorien ausdrucksseitig abbilden.  

Die sprachgeschichtliche Entwicklung dieses Suffixsystems soll im Folgen-
den an den Adverbien gezeigt werden, zuerst an solchen, die keine Formen mit 
Wortausgang auf -er haben (Tabelle 3). Dieser Klasse gehören die Wortfamilien 
um in, ûz, ûf/ob und for/fur an.  

Es wird sichtbar, wie das adverbiale System des noch syn- und homonymrei-
chen Althochdeutschen über die Zwischenstufe des Mittelhochdeutschen, zu des-
sen Zeit sich eine Ausdünnung en-förmiger Richtungsadverbien schon andeutet, 
in ein neuhochdeutsches System mündet, das eine ganz eindeutige Distribution 
von nur noch en-förmigen Ortsadverbien und – in dieser Klasse – nur noch en-
dungslosen Richtungsadverbien kennt. In reziproker Weise geben also die Rich-
tungsadverbien ihre nasalen und vokalischen Suffixe zugunsten der Endungslosig-
keit auf, die Ortsadverbien ihre endungslosen und vokalischen Suffixe zugunsten 
von nasalen.  
 
  

 
19  „Optimale Symbolisierung“ nach MAYERTHALER (1981, 21 ff.). 
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 Richtungsadverbien Ortsadverbien 

Wohin? Woher? Wo? 

Ahd. în/in inn-en-a/ân inn-en-ân inn-en(-a/ân) inn-e 

ûz(-e) ûz-an-a ûz-an-a/ân ûz-an(-a/ân) ûz(-e) 

ûf/uf ûf/uf-an-a 

ob-an-a 

ûf/uf-an-a 

ob-an-a/ân 

 

ob-an(-a/ân) 

ûf/uf 

ob-a 

 

fur-i 

for-n-a/ân  for-n-a for-a 

Mhd. în/in   inn-en/ân inn-e 

ûz ûz-en  ûz-en(-ân) ûz(-e) 

ûf/uf(-e)   

ob-en(-e/ân) 

 

ob-en(-e/ân) 

 

ob(-e) 

vor(-e) 

vür(-e) 

  vor-n(-e/ân) vor(-e) 

Nhd. -ein   inn-en  

-aus   auß-en  

-auf    

ob-en 

 

vor   vor-n  

 -Ø oder  

Vokalsuffixe 

nasale Suffixe -Ø oder  

Vokalsuffixe 

Tab. 3: Entwicklung der Suffixe nicht-er-förmiger räumlicher Adverbien 

Richtungsadverbien, die auf die Frage Woher? antworten, gibt es als komplexe 
Funktionswörter mit einem Suffix, das die Quelle der Bewegung anzeigt, über-
haupt nicht mehr. Diese Ausdrucksfunktion ist im Neuhochdeutschen nur noch 
syntagmatisch möglich (von heroben/von drinnen usw.). Diesen Wegfall kann 
man als konventionelles Implikatieren auf der Basis von Scripts deuten.20 Die 
Quelle der Bewegung ist demnach durch Weltwissen präsupponiert und deshalb 
im kommunikativen Normalfall weniger wichtig als ihr Ziel. Die Quelle wird bei 
der Nennung des Ziels nur mitgedacht, nicht jedoch explizit gemacht: Explikatie-
rendes zielorientiertes hinunter implikatiert dann quellorientiertes von heroben 
nur, explikatierendes heraus implikatiert dann von drinnen nur usw. 

Bei den er-förmigen Adverbien spielt sich ein ähnlicher Vereindeutigungs-
prozess ab (Tabelle 4): 

 
20 Zu frame- (und script-)semantischen Hintergründen von Bewegung/Positionierung am Bei-

spiel der Verben siehe LENZ (2013). Wie die Kongruenz von Bewegung (Positionierung) vs. 
Lage (Positioniertheit) bei den Verben ‘legen’ und ‘liegen’ sowie dem (Pronominal-) Adverb 
‘drauf’ im Südthüringischen auch morphologisch gekennzeichnet wird, zeigt HARNISCH 
(1989, 446 f.): Mit dem Verb [lā] ‘legen’ wird das adverbielle Allomorph drauf gebraucht, 
mit dem Verb [līχǝ] ‘liegen’ das morphologisch durch kurze Stammvokal-Alternante und Suf-
fix -e gekennzeichnete Adverb [drufǝ]. Es stehen also die Syntagmen [lās drauf] ‘lege es 
drauf’ und [ǝs liχd drufǝ] ‘es liegt drauf’ insgesamt in einem paradigmatischen Verhältnis.  
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 Richtungsadverbien Ortsadverbien 

Wohin? Woher? Wo? 

Ahd. ub-ar-i     

  unt-an-ân unt-an-ân unt-ar 

 hint-an-a  hint-an-a hint-ar-ôr 

furd-ir     

Mhd. üb-er     

und-er !   und-en(-e/ân) und-er 

   hind-en(-

e/en/ân) 

hind-er 

vürd-er     

Nhd. -üb-er   -üb-en !  

-unt-er   unt-en  

hint-er !   hint-en  

fürd-er     

 er-Suffixe nasale Suffixe er-Suffixe 

! = auf der jeweiligen historischen Stufe erst aus einer benachbarten (Unter-)Wortart gewonnen 

Tab. 4: Entwicklung der Suffixe er-förmiger räumlicher Adverbien 

Auch hier wird sichtbar, wie das adverbiale System des noch syn- und homonym-
reicheren Althochdeutschen über die Zwischenstufe des Mittelhochdeutschen, zu 
dessen Zeit der Schwund en-förmiger Richtungsadverbien schon vollzogen war, 
in ein neuhochdeutsches System mündet, das eine ganz eindeutige Distribution 
von nur noch en-förmigen Ortsadverbien und – in dieser Klasse – nur noch er-
förmigen Richtungsadverbien kennt. In bekannt reziproker Weise geben also die 
Richtungsadverbien ihre ohnehin schon spärlichen nasalen Suffixe zugunsten ei-
ner er-Förmigkeit auf, die Ortsadverbien ihre er-Suffixe zugunsten von durchge-
hend nasalen. Die herkunftsorientierten, also auf die Frage Woher? antwortenden, 
Richtungsadverbien werden schon ab mittelhochdeutscher Zeit nicht mehr durch 
komplexe Funktionswörter ausgedrückt. Für sie bleibt ab da auch nur mehr die 
syntagmatische Ausdrucksweise (von unden usw.).  

Der Klassenunterschied zwischen nicht-er-förmigen und er-förmigen Adver-
bien gilt auch bei den entsprechenden Präpositionen. Diese formale Alternation 
zwischen Wortausgang auf -Ø und solchem auf -er bildet auf konstruktionell-
ikonische Weise Werte schwächerer und stärkerer semantischer Markiertheit in 
Antonympaaren dimensionaler Ausdrücke ab21 – siehe dazu Tabelle 5, in die mit 
der idiomatischen Wendung hin und wider (landschaftlich für ‘hin und her’) und 
den althochdeutschen Bezeichnungen der lateralen horizontalen Dimension 
(‘links’ / ‘rechts’) zwei weitere Adverbien aufgenommen wurden. Ahd. zës-o 

 
21 Für den Homomorphismus von semantischer Markiertheit und ausdrucksseitiger Merkmalhal-

tigkeit sowie für die Herleitung semantischer Markiertheitswerte aus der Natur des prototypi-
schen Sprechers und seiner Kognition siehe MAYERTHALER (1981). 
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‘rechts’ endet auf Vokal, nicht auf -Ø, hat aber damit immer noch schwächere 
lautliche Endungssubstanz als sein Antonym ahd. winstar ‘links’ auf -ar.22  

 
Ausdruck dimensionaler Opposition 

Semantisch schwächer markierter Pol Semantisch stärker markierter Pol 

auf -Ø 
unt -er 

üb -er 

vor -Ø hint -er 

hin -Ø wid -er 

zës -o winst -ar 

Formal merkmal-ärmere Kodierung Formal merkmal-reichere Kodierung 

Tab. 5: Konstruktionell-ikonische Antonymie bei dimensionalen Ausdrücken 

Für den mit Sensorium für die Schwerkraft ausgestatteten prototypischen Spre-
cher ist Ruhen auf etwas perzeptionell günstiger als Schweben unter oder über 
etwas, deshalb kognitiv leichter verarbeitbar und semantisch schwächer markiert. 
Entsprechendes gilt für den mit Sehsinn ausgestatteten Sprecher, der etwas oben-
auf Liegendes leichter wahrnimmt als etwas durch ein Hindernis versteckt darun-
ter Liegendes. Für den aus seinen Augen nach vorn schauenden Sprecher ist Be-
findlichkeit vor etwas perzeptionell günstiger, kognitiv einfacher und semantisch 
weniger markiert als Befindlichkeit hinter etwas, Bewegung hin zu etwas vor ihm 
Befindliches perzeptionell günstiger, kognitiv einfacher und semantisch weniger 
markiert als eine dawider gerichtete Bewegung. Schließlich ist statistisch Rechts-
händigkeit der Normalfall und entsprechend schwach markiert gegenüber der ab-
weichenden und entsprechend stärker markierten Linkshändigkeit.  

Auf der Basis der sich im Laufe der Sprachgeschichte abzeichnenden Vorsor-
tierungen von Form-Funktions-Relationen treiben die Dialekte die Entwicklung in 
die eingeschlagenen Richtungen konsequent weiter, zum Teil auf die Spitze. Zu-
erst soll das an der proliferierenden nasalen Endung für Orts- und statische Pro-
nominaladverbien in Tabelle 6 gezeigt werden. Dort umfasst Gruppe A die über-
kommenen statischen Adverbien mit nasalem Suffix. Sie liefern das prototypische 
Muster für Ortsadverbien in den betreffenden Dialekten. Kennzeichen der Grup-
pe B ist, dass ihre Mitglieder schon eine nasale Endung hatten, der es aber an sil-
bischer Salienz und morphologischer Transparenz mangelte bzw. die ganz verlo-
ren ging: durch Synkope (vorn) oder Nasalassimilation mit anschließender Ver-
schmelzung (oben > oom, üben > üüm). In einem kompensatorischen Akt werden 
diese Fälle dann erneut nasal suffigiert. Gruppe C schließlich besteht aus von 
Grund auf neu mit -en suffigierten statischen Adverbien. Unter Salienz-Aspekten 
ist der Fall hierten aufschlussreich, bei dem nach Vorbild von dorten und forten 
ein unorganisches t gleich eingefügt wird, um einen Zweisilber mit transparenter 

 
22 Zur Sonoritätshierarchie in Bezug auf Wortausgänge räumlicher Ausdrücke und ihre Ikonizi-

tätswerte siehe HARNISCH (2000a, 157–158) und WIESE (2004, 48 f.). 
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Morphemstruktur zu gewinnen, der dem Schicksal eines Falles wie *vor-en > 
vorn > vorn-en von Anfang an entgeht (*hier-en > *hiern > *hiern-en). 

 
 -Ø-Suffix  -en-Suffix  

Gruppe A   unt -en 

hint -en 

(a)uß -en 

inn -en 

Gruppe B *vor-en  > vorn  > 

ob-en > oom  > 

üb-en > üüm  > 

vorn -en 

om -en 

üm -en 

Gruppe C (dr)an   > 

(dr)um / -ü-  > 

(da)von   > 

(dr)auf   > 

daheim   > 

fort   > 

dort   > 

hier   > 

hie-sît ‘diesseits’ > hest > 

ann -en 

umm -en / -ü- 

vonn -en 

(dr)uff -en 

heim -en 

fort -en 

dort -en 

hier  t -en ! 

hest -en 

Tab. 6: Alte -en-Förmigkeit und neue -en-Suffigierung bei statischen Adverbien  
im Südthüringischen und Ostfränkischen 

Einen andern Weg nehmen die Ortsadverbien im Ostmittel- und Nordbairischen. 
Sie weisen das nasale Suffix -en nicht auf bzw. stoßen es ab. Das daraus entste-
hende Auslautmuster wird morphologisch reanalysiert, wie Tabelle 7 zeigt.  

 
 Fehlen/Tilgung des -en Reanalyse des -t 

Gruppe A dort

fort 

 

Gruppe B hint-en > hint

unt-en > unt

ent-en > ent 

> hin-t 

> un-t 

> en-t 

  Suffigierung des re-

analysierten -t 

Gruppe C drauß-en > *drauß > drauß-t 

Tab. 7: Reanalyse von -t als Suffix(oid) von ostmittel- und nordbairischen Ortsadverbien 

Gruppe A ist durch sein schon überkommenes, Gruppe B durch sein erst entstan-
denes Wortausgangsmuster auf t vorbildgebend für die Übertragung des dann re-
analysierten -t-Suffix(oid)es auf den Fall in Gruppe C, der ein t in der betreffen-
den Position nie aufgewiesen hatte. Dass diese Übertragung nicht auf alle Ortsad-
verbien erfolgt, hat damit zu tun, dass der Gegensatz zwischen semantisch stärker 
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und schwächer markierten Polen dimensionaler bzw. topologisch-relationaler Art 
erhalten bleiben muss. Dabei steht das sonoritätsärmere Antonym mit Plosiv t am 
Ende für die semantisch stärker markierte Kategorie, das sonoritätsreichere mit 
Nasal am Ende für die semantisch schwächer markierte Kategorie: hint vs. vorn, 
(dr)unt vs. (dr)om und eben auch (dr)außt vs. (dr)in.23 

Auf vergleichbare Weise wird eine Form-Funktions-Beziehung bei ostfränki-
schen Präpositionen und westthüringischen proximalen Richtungsadverbien gene-
ralisiert. Im ersten Fall (A’) sind solche Präpositionen betroffen, die schon ein 
Suffix anderer morphischer Substanz (-en) haben, so dass es zu einem Suffixaus-
tausch kommt. Im zweiten Fall (B’) sind die Ausgangsbasen endungslos, so dass 
es zu einer reinen Suffixaddition kommt (siehe Tabelle 8). 

 
 -en-Suffix -er -Suffix  

Gruppe A   unt -er  

hint -er  

üb -er  

auß -er 

wid -er

Gruppe A’ zwisch-en 

geg-en 

neb-en 

> zwisch -er  

> geg -er  

> neb -er  

  

 

-Ø-Suffix 

 

 

-er -Suffix 

Gruppe B  rüb -er  

runt -er  

r[h]int -er  

‘herüber’ 

‘herunter’ 

‘herhinter’ 

Gruppe B’ rabb

ruffer

russ

riin 

> rabb -er 

> ruff -er  

> russ -er  

> riin -er  

‘herab’ 

‘herauf’ 

‘heraus’ 

‘herein’ 

Tab. 8: Neue -er-Suffigierungen bei (A) ostfränkischen Präpositionen und  
(B) westthüringischen proximalen Richtungsadverbien 

  

 
23 Siehe Anmerkung 22 zur Relation von semantischen Markiertheits- und lautlichen Sonori-

tätswerten. Diese Interpretation setzt voraus, dass Außenbefindlichkeit markierter ist als In-
nenbefindlichkeit. – Einen anderen, wenngleich auch auf t endenden Typ mit /-àt/-Suffix hat 
WICKHAM (1987, 109; Anmerkung 236) in einem nordbairischen Dialekt ausgemacht. Dieses 
/-àt/ gebe „Verstärkung“ an und ist WICKHAMS Aufstellung nach an prinzipiell alle Ortsad-
verbien suffigierbar: /trinàt/ ist Verstärkung zu /trin/, /trimàt/ zu /trim/, /xintnàt/ (mit /-n-/!) zu 
/xint/, /tromàt/ zu /trom/ usw. 
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Gruppe A enthält die Fälle, die ein -er-Suffix bereits besitzen und Vorbild für den 
interparadigmatischen analogischen Ausgleich sind, aus dem Gruppe A’ hervor-
geht. Für die Gruppen B (Vorbild) und B’ (analogisches Ausgleichsprodukt) gilt 
das Gleiche.24  

Generalisiert wird eine Form-Funktions-Beziehung auch bei ostfränkischen 
und südthüringischen Lokaladjektiven, nur dass hier der Stammvokal betroffen 
ist: von Palatalisierung nach dem Vorbild schon palataler Vokale solcher Adjekti-
ve. Neben intraparadigmatischer analogischer Ausbreitung des Musters durch 
Umlautung von Fällen mit noch nicht palatalem Vokal des Grundmorphems muss 
man aber wohl auch interparadigmatische Angleichung dieser Adjektive an se-
mantisch benachbarte Dimensionsadjektive annehmen, die in komparierter Form 
umgelautet und ebenfalls -er-suffigiert sind – dazu Tabelle 9.  

 

 

Velarer  

Stamm- 

vokal 

Palatal- 

(isiert)er  

Stammvokal 

Komparativische Lesart der 

lokal-adjektivischen  

Positive 

Vergleichbare  

Komparative von  

Dimensionsadjektiven 

Gruppe A 
 inn-er 

hint-er 

‘weiter innen befindlich’ 

‘weiter hinten befindlich’ 
tief-er  (zu tief) 

Fall B  äuß-er ‘weiter außen befindlich’ läng-er  (zu lang) 

Gruppe C 

ob-er > 

unt-er > 

vord-er > 

öb-er 

ünt-er 

vö(r)d-er 

‘weiter oben befindlich’ 

‘weiter unten befindlich’ 

‘weiter vorn befindlich’ 

kürz-er (zu kurz) 

Tab. 9: Palatalisierung der Stammvokale ostfränkischer und südthüringischer Lokaladjektive 

Gruppe A enthält die Adjektive, die palatalen Vokal schon haben. Fall B wurde 
deshalb nicht mit Gruppe C zusammen behandelt, weil er schon zu mittelhoch-
deutscher Zeit umgelautet war, ohne dass dies lautgesetzlich durch ein *-ir-Suffix 
hätte ausgelöst sein können – das entsprechende althochdeutsche Suffix war näm-
lich -ar. In Gruppe C sind diejenigen Fälle versammelt, die in den genannten Dia-
lekten konsequent umgelautet worden sind, so dass die betreffende Wortart der 
Lokaladjektive dort formal einheitlich nicht nur -er-Suffix, sondern auch palatalen 
Stammvokal bzw. Umlaut aufweist.  

Auch den Stammvokal – jedoch nicht qualitativ wie bei Palatalität/Palatalisie-
rung der Lokaladjektive, sondern quantitativ – betrifft die Erscheinung, dass in 
südthüringischen Dialekten die Präpositionen und Richtungsadverbien nach voka-
lischer Kürze vs. Länge sortiert sind bzw. werden. Beim Versuch der Begründung 
begegnet man einer Aporie. Es ist nämlich kaum nachzuweisen, ob die Distinkti-
on ‘kurz’/‘lang’ einer strikten satzakzentuellen Regel geschuldet ist, nach der Prä-
positionen als adnominal im Betonungsschatten des Substantivs stehende Wortart 

 
24 Das „Thüringische Wörterbuch“ (II, 1 024; II, 6, 15 und 44) setzt für die Gruppe B’ dagegen 

den duplizierenden Typus her-X-her an – mit dann nur lautlicher Abschwächung beider Affi-
xe: z. B. her-ab-her > r-abb-er. Vgl. den bairischen proximalen Suffigierungstypus abher > 
aber ‘herab’, der auch dem Westthüringischen nicht fremd ist.  
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schwächer (hier v. a. kürzer) artikuliert werden als die adverbiell und dadurch mit 
Satzgliedstatus ausgestattete Wortart der Adverbien, die deshalb stärker (hier v. a. 
länger) artikuliert werden, oder ob bei dieser Polarisierung auch morphologische 
Musterbildung im Spiel oder sogar die entscheidende Kraft ist.25 Entscheidend für 
die Beantwortung dieser Frage ist, ob man in den betreffenden Systemen eine 
strikte satzakzentuelle Regel nachweisen kann. In der neuhochdeutschen Stan-
dardsprache gilt sie offensichtlich nicht strikt (auf X hinauf, mit Y mit usw.). Noch 
im Mittelhochdeutschen dagegen waren kurze/lange Varianten zum Teil nach ei-
ner solchen Regel verteilt: vgl. die Opposition in/în und entsprechende wie bei 
uz/ûz, uf/ûf, die sich in betroffenen Dialekten als monophthongisch kurze vs. diph-
thongische Paare finden (in/ein, uss/aus, uff/auf); oder Oppositionen wie mit (Prä-
position) vs. mite (Adverb), wo der betonte Vokal im zweiten Fall in offener Silbe 
steht und die Länge durch Dehnung in dieser Position motiviert ist, so dass nach 
Apokope ein Paar wie mit/miit weiterexistiert. So dürfte ein Mix aus satzakzentu-
ellen Bedingungen und morphologisch-analogischen Prozessen dafür verantwort-
lich sein, dass sich an der morphologischen Oberfläche nach dem Parameter 
‘kurz’/‘lang’ Präpositionen und Richtungsadverbien im Südthüringischen formal 
polarisiert gegenüberstehen, wie es Tabelle 10 zeigt. Darin sind für die Erklä-
rungsvariante analogischer morphologischer Polarisierung eventuelle quantitäts-
ändernde Prozesse wie die Kürzung etymologischer Länge für Präpositionen ei-
nerseits und die Längung etymologischer Kürze für Adverbien angezeigt, ohne 
dass damit – siehe oben – eine endgültige Entscheidung über die Gründe dieser 
quantitativen Opposition getroffen sein soll. 

Für Fall A wird angenommen, dass die formale Opposition bereits gegeben 
ist, für Gruppe B, dass präpositionale Kürze, für Gruppe C, dass adverbielle Län-
ge hergestellt wird, für Gruppe D (ohne präpositionales Korrelat), dass adverbiale 
Länge hergestellt wird bzw. gegeben ist. 
  

 
25 JÜRG FLEISCHER (mündlich) greift den Hinweis auf syntaktisch bedingte akzentuelle Unter-

schiede von Präpositionen und Adverbien auf und spricht sich für eine eingehende Prüfung 
dieser Erklärungsvariante aus.  
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 Präpositionen Richtungsadverbien 

 kurz <  lang kurz > lang 

Fall A in    ein 

Gruppe B uss < 

uff < 

vorr < 

ferr < 

zŭ/ze < 

 aus 

 auf 

 vor 

 für 

 zu 

  aus 

 auf 

 vur 

 fir 

 zu 

Gruppe C ån 

vun 

mit 

 ån 

vun 

mit 

> oan 

> vuun 

> miit 

Gruppe D   hin > hiin 

 har 

Syntagmen mit kurzvokalischer Präposition und langvokalischem Adverb 

stell’s 

tu’s 

laa’s 

troa‘s 

häng’s 

die is 

… un geht 

in 

uss 

uff 

vorr 

ån 

vun 

mit 

die Kiste 

dan Kasten 

’n Schrank 

’sch Haus 

de Toafl 

ihrn Moan 

ihrn Freind 

 nein 

 raus 

 nauf 

 fir 

 noan 

 dervuun 

 miit 

Tab. 10: Formale Kurz-lang-Polarisierung von Präpositionen und Richtungsadverbien 

3 SYNTAKTISCHE REANALYSEN RÄUMLICHER AUSDRÜCKE 

Indogermanistik und Vergleichende/Allgemeine Sprachwissenschaft konnten her-
ausarbeiten, dass es wiederkehrende Reanalysen (Uminterpretationen) von Ad-
verbien in ad-verbale Präverbien (Verbpartikeln) einerseits und ad-nominale Prä-
positionen anderseits gibt und dass anschließend Adverbien auf einer höheren Stu-
fe morphologischer Komplexität wiedergewonnen werden, diese aber mit der Zeit 
auch wieder in Präverbien und Präpositionen uminterpretiert werden, so dass eine 
weitere Stufe der Wiedergewinnung von formal salienten Adverbien nötig wird 
usw. (siehe BALDI 1979). Die Dialektologie konnte das Phänomen von ostfränki-
schen Präpositionen, die die Gestalt von Orts- und Richtungsadverbien aufweisen, 
anhand dieses spiralförmigen Verlaufs26 beschreiben und erklären (siehe HINDER-

 
26 Spiralförmig im Sinne von VON DER GABELENTZ (1901, 255), da zwar das Prinzip zyklisch 

wiederkehrt, aber die Form (und zum Teil auch die Bedeutung des Zeichens) nicht identisch 
bleibt, sondern eine neue Ebene erreicht. Von Spirale kann deswegen gesprochen werden, 
weil es mehr als nur einen Durchgang 1. der Uminterpretation des Adverbs in Präverb und 
Präposition und 2. des semantaktischen Zuwachses des Adverbs gibt. Der zweite Zuwachs ist 
in Abbildung 1 zwar noch mit „???“ gekennzeichnet, doch in Ansätzen sind diese Fragezei-
chen schon auflösbar. Siehe dazu die Erläuterungen zu Abbildung 2. Erst recht kann man von 
einer spiralförmigen Zirkularität sprechen, wenn man sich sprachgeschichtlich noch vor den 
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LING 1982, HARNISCH 1982; 2004a, ROWLEY 1989): Adverb den Berg hinauf ge-
hen > Präverb den Berg hinaufgehen > Präposition hinauf den Berg gehen. In 
HARNISCH (2004a, 298) wurde dafür anhand des Beispiels ûf/hinauf das folgende 
Stufenmodell vorgeschlagen:  

 
    Adverb ûf  

 

  Präverb ûf-   Präposition ûf 

 

    Adverb hinauf  

 

 

 Präverb hinauf-    Präposition hinauf 

     

    Adverb ??? 

Abb. 1: Wiederholte Reanalysen im Bereich lokaler Wortarten zur Gewinnung neuer syntaktischer 
und lexikalischer Funktionen 

Der Bestand der nach Sprecherperspektive und Ort/Richtung schon morpholo-
gisch und nicht erst syntaktisch differenzierenden Präpositionen hat im Ostfränki-
schen keine systemischen Lücken im System der dimensionalen und topologisch 
relationalen Ausdrücke (Tabelle 11).27  
  

 
(alt- bzw. mittelhochdeutschen) Stand begibt, ab dem hier die Entwicklung erst dargestellt 
wurde. Denn auch das Adverb ûf ist schon Produkt eines vorherigen solchen Durchgangs. 
Siehe dazu BALDI (1979) und HINDERLING (1982) sowie die Hinweise in Anmerkung 4. 

27 Die Belege sind Quellen zu unterschiedlichen Kleinräumen entnommen. Sie waren deshalb 
lautlich nicht homogen, wurden für die Zwecke der Tabelle aber nach ihrem morphologischen 
Typus homogenisiert. Besonders reich an solchen Formen und konsequent in ihrer Verwen-
dung ist das hier mit vielen Belegen vertretene Südwestvogtländische (HARNISCH 2004a). – 
Die Ø-Präfigierung ist phonotaktisch bedingt: Die Anlautketten *[nf-/(d)rf-] und *[hf-/hh-] 
sind systemfremd (HARNISCH 1989, 447). OrtsN und FlurN sind als Orts-/Flurname aufzulö-
sen, naus die Schwammen gehen heißt ‘in die Pilze (d. h. Pilze sammeln) gehen’. 
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 Dynamisch (Richtung) Statisch (Ort) 

Distal 

Proximal 

n-ein  meinen Korb 

r-ein  euer Dorf 

dr-inn-en deinem Korb 

h-inn-en  der Stube  

Distal 

Proximal 

n-aus  die Schwammen 

r-aus  die Tanne (OrtsN) 

dr-auß-en dem Holz 

h-auß-en  der Schöpsdrehe (FlurN) 

Distal 

Proximal 

n-auf  den öbern Boden 

r-auf  das Dach 

dr-ob-en  dem Spitzboden 

h-ob-en  der Kammer 

Distal 

Proximal 

n-unt-er  das Tal 

r-unt-er  den Keller 

dr-unt-en  der Geraer Straße 

h-unt-en  der Geraer Straße 

Distal 

Proximal 
Ø-für  den Markt Ø-vor-nen dem Markt 

Distal 

Proximal 

n-[h]int-er  den Tanzsaal 

r-[h]int-er  mein Abteil 
Ø-hint-en den Leiten (FlurN) 

Distal 

Proximal 

n-üb-er  den Spritzenplatz 

r-üb-er   unser Haus 

dr-üb-en  der Neuen Straße 

h-üb-en   der Tanne (OrtsN Tanna) 

Tab. 11: Nach Ort/Richtung und Sprecherperspektive morphologisch differenzierende ostfränki-
sche Präpositionen 

Die standardsprachlichen Äquivalente zu den dialektalen Präpositionalphrasen 
zeigen, dass diese Dialekte zu semantischer räumlicher Spezifizierung gezwungen 
sind, wo die Standardsprache un- bzw. unterspezifisch bleiben kann (siehe Tabel-
le 12). Bei Typus A entsprechen sich ausweislich der standardsprachlichen Para-
phrasen Präposition und Adverb raumsemantisch. Bei Typus B entsprechen sich 
ausweislich der standardsprachlichen Paraphrasen Präposition und Adverb raum-
semantisch nicht, die Kategorien werden im Dialekt daher überspezifiziert kodiert.  
 

 Raumsemantisch (über-) 

spezifizierte dialektale 

Präposition  

Raumsemantisch (über-)  

spezifizierte hochdeutsche 

Präp.-Adv.-Paraphrase 

Raumsemantisch  

(un-/unter-)spezifizierte  

hochdeutsche Präposition 

Typus  

A 

nein meinen Korb 

rein euer Dorf 

in meinen Korb hinein 

in euer Dorf herein 

in meinen Korb 

in euer Dorf 

drinnen deinem Korb 

hinnen der Stube 

in deinem Korb drin[nen] 

in der Stube herin[nen] 

in deinem Korb 

in der Stube 

Typus  

B 

naus die Schwammen  

raus der Tanne  

in die Schwammen hinaus 

in die Tanne heraus 

in die Schwammen 

in die Tanne 

draußen dem Holz 

haußen der Schöpsdrehe 

im Holz draußen 

in der Schöpsdrehe heraußen 

im Holz 

in der Schöpsdrehe 

 usw. usw. usw. 

Tab. 12: Überspezifiziertheit dialektaler vs. Unter- und Unspezifiziertheit standardsprachlicher 
Präpositionalphrasen 
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Für die in Abbildung 1 noch mit Fragezeichen „???“ versehene neueste Stufe ei-
nes Adverbs zeichnet sich ein formaler Zuwachs der Art ab, dass die Partikel da 
sowohl vor Richtungs- als auch vor Ortsadverbien gesetzt wird: da nauf (bzw. da 
droben). 

 

 

Abb. 2: Didoddndododdn ‘Die Torten da dorten’ – Homonymenspiel zum Ostfränkischen 

In der abgebildeten Scherzpostkarte aus Franken mit dem Titel Didoddndododdn 
(„Die Torten28 da dorten29“ = ‘Die Torte dort’) kommt dieser neueste Typus in 
Form des ortsadverbiellen Syntagmas da dorten vor. In literarischer Umschrift des 
dialektalen Texts (nicht in schriftsprachlicher Übersetzung!) geht der Dialog so:  

 

Kundin: „Die Torten da dorten.“ 

Verkäuferin: „Die Torten oder die Torten?“30 

Kundin: „Naa, die da dor ten!“ 

Verkäuferin: „Ach, da dor ten die!“ 

 
28 Die Torten ist Femininum Singular. 
29 Zur Suffigierung des Ortsadverbs dort mit einem unorganischen -en siehe den entsprechenden 

Abschnitt oben und Tabelle 6. 
30 Homonymenspiel, denn es könnte auch Die Torten oder die dorten oder Die dorten oder die 

dorten oder Die dorten oder die Torten gesagt worden sein. 
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Mit der Reanalyse der Adverbien als Präpositionen erben diese die raumsemanti-
schen Kategorien jener. Anders als auf, das wie alle standarddeutschen Präpositi-
onen Richtung und Ort angeben kann und in der Präpositionalphrase nur durch 
den Kasus disambiguiert wird (auf den/dem Berg), ist nauf schon durch sein Prä-
fix n- sowohl nach dem Parameter „Ort“/„Richtung“ (hier „Richtung“) als auch 
schon durch dieses Präfix und seine Suffixlosigkeit nach „distal“/„proximal“ (hier 
„distal“) spezifiziert. Mit der Kasusunterscheidung kann im Ostfränkischen zu-
sätzlich aspektuell differenziert werden. Zum Beispiel wird ‘ein Blech in die Röh-
re schieben’ aus der Perspektive des „progressiven“ Schiebe-Vorgangs mit nei die 
Röhrn akkusativisch, aus der Perspektive des „resultativen“ Hineingeschoben-
worden-Seins mit nei der Röhrn dativisch ausgedrückt. 

Dynamik und Statik können jedoch nicht nur wie im soeben besprochenen 
Fall progressiver vs. resultativer Perspektivierung paradigmatisch geordnet, son-
dern in einem andern Phänomenbereich auch syntagmatisch angeordnet sein. Da-
bei läuft die Verkettung dynamisch-direktionaler und statisch-lokaler Aspekte 
nicht auf einen Widerspruch in sich hinaus. Vielmehr leistet ein kompaktes Syn-
tagma aus Orts- und Richtungsadverb den Ausdruck „gerichteter Erstreckung von 
etwas in Ruhe Befindlichem“. Beispiele dazu (aus HARNISCH 2005a) finden sich 
in Tabelle 13: 

 
 Syntagma scheinbar widersprüchlich 

kategorisierter räumlicher Ausdrücke 

 

Statisch + Dynamisch 

haben unten + nauf ausgelängt das Ding 

 unten + nauf machen wir […] Blöcher 

 oben + naus machen wir Feuerholz  

wir haben oben + rein das Sägen angefangen 

der Stamm lag + den Berg nauf  

Tab. 13: Syntagmen zum Ausdruck gerichteter Erstreckung auf/von Ruhendem 

Mit dem Ortsadverb wird bei solchen Syntagmen zunächst ein räumlicher Ab-
schnitt festgelegt (hier der untere bzw. obere Teil des liegenden Baumstamms), in 
Bezug auf den in bestimmte Richtungen Tätigkeiten ausgeführt werden: einerseits 
am unteren Ende des Stamms beginnend nach oben ausmessend und ihn in Blö-
cher ‘Rundholzblöcke’ zerlegend, anderseits von einem bestimmten Punkt aus bis 
zum äußeren oberen Ende dünnes Feuerholz machend und von diesem äußeren 
oben Ende her das Sägen anfangend. Auf den Stamm in seiner ganzen Länge be-
zieht sich das Verb lag; die Gerichtetheit seiner Lage wird durch die direktionale 
Adverbialphrase nauf ausgedrückt.  
  


