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Vorwort
Im vorliegenden Band sind 21 (zum Teil erweiterte) Beiträge publiziert, die anlässlich 
der Internationalen Tagung zum  Thema „Satz und Text. Zur Relevanz syntaktischer 
Strukturen zur Textkonstitution“ vom  21. bis 23. September 2011 an der Universität 
W arschau gehalten wurden.

Das Hauptthema der Tagung war die Relevanz syntaktischer Strukturen zur Text
konstitution, daher konzentrierten sich die Referenten auf die Analyse solcher syntak
tischen Elemente, die auf der Satz- und Textebene in verschiedenen Textsorten eine 
textverknüpfende Funktion haben. Gegenstand der Analyse waren unterschiedliche 
Textsorten und Textgattungen. Neben religiösen Texten waren auch chronikalische 
Aufzeichnungen, Ratsprotokolle, Privatbriefe adliger Frauen und literarische Texte 
Gegenstand der Untersuchung. W enn es sich um den zeitlichen Rahmen handelt, kon
zentrierten sich die meisten Referenten auf die frühneuhochdeutsche Periode, aber in 
drei Beiträgen stand auch die althochdeutsche Periode im  Zentrum  der Analyse. Der 
mittelhochdeutschen Periode waren zwei Beiträge gewidmet, und drei Beiträge behan
delten die syntaktischen Strukturen in der neuhochdeutschen Zeit.

W ir hoffen, dass die verschiedenartigen Beiträge dieses Bandes Anregungen zur wei
teren sprachwissenschaftlichen Beschäftigung mit syntaktischen und textlinguistischen 
Fragen in der Entwicklung der deutschen Sprache bieten.

Allen an der Durchführung der Tagung sowie an der Drucklegung der Beiträge 
Beteiligten danken wir herzlich, insbesondere Frau Dr. Anna Just und Herrn Dr. Ire- 
neusz Gaworski von der Universität Warschau. Für die finanzielle Unterstützung 
möchten wir der Stiftung für deutsch-polnische Zusamm enarbeit sowie der Universi
tät W arschau unseren D ank aussprechen.

Warschau, im Juni 2012 Józ e f  Wiktorowicz





Rat als kommunikative Handlung im Mittelhochdeutschen
Galina Baeva (Sankt Petersburg)

1. Vorbemerkungen
Die Sprachhandlung des Rates spielt in der Kommunikation der handelnden Personen 
in der mittelhochdeutschen Literatur eine wichtige Rolle und wird sehr häufig verw en
det. Das bew eist die Zahl der entsprechenden Belege: in über 300 Belegen aus den 
wichtigsten W erken der m ittelhochdeutschen Literatur haben w ir m it der kom m unika
tiven Situation des Ratens zu tun.

Zur Identifikation des Gespräches als suggestives Raten wurden folgende Krite
rien gewählt:
1. Der notwendige pragmatische Kontext, d.h. das Vorhandensein von pragm ati

schen M erkmalen, die für die kommunikative Situation des Ratens relevant sind;
2. Der kommunikative K ontext und die Situation des Gesprächs, d.h. Rollen-Status- 

Position-Verhältnisse zwischen den Sprechenden;
3. Das Vorhandensein von expliziten Performativen in der Rede des Sprechenden 

selbst, die seine illokutive A bsicht als Rat eindeutig zu interpretieren erlaubt 
(z.B. Verben raten, warnen oder die W ortfügung daz ist m în rât);

4. Hinweise au f die Situation des Ratens in der Rede des Sprechenden, z.B. Bitte um  
einen Rat (der sogenannte reaktive Rat) oder die Antwortreaktion a u f  den Rat:

(1) nu rât  et, w ie ich tuo (Nib. 313, 1).

(2) D es râtes w il ich volgen  (N ib. 316, 1).

5. Hinweise auf die kommunikative Situation des Ratens in der Rede des Verfassers, 
die die direkte Rede der handelnden Personen entweder eröffnet oder schließt, z.B.:

(3) s i begunden im alle râten  (Parz. 164, 2 ).

(4) der rät w art m anigem  degene ze  g rôzen  sorgen g e tân (Nib. 969, 4).

Der Rat als kommunikative Handlung kommt vorwiegend in den asymmetrischen kom 
munikativen Situationen zum Ausdruck, in denen sich der Rangniederstehende an den 
Ranghochstehenden wendet: aus 129 Belegen werden in 67 Ratschläge von den Rangnie
derstehenden, in 52 von Ranggleichen und in 10 von Ranghochstehenden gegeben.

Rangniederstehende Ratgeber sind Vasallen, Ritter in Bezug a u f  ihre Herrscher: 
Suzeränen, Oberlehnherrn, Fürsten, Herzoge, Baronen, Burggrafen, sowie Marschalle, 
Truchsessen, Küchenmeister, Pagen, D iener und andere. Dabei m uss betont werden, 
dass der Rat nicht immer eine Reaktion a u f  eine sprachliche Handlung eines anderen 
Sprechenden (z.B. eine Bitte um  einen Rat) ist (der sogenannte reaktive Rat). D om i
nierend sind Situationen eines initiativen Rates. In diesen Fällen kann die vorrangige 
Position des Sprechenden durch seine soziale Rolle in Beziehungen m it dem  Adressa
ten (die Rolle eines Ratgebenden) oder auch m it seiner situationsbezogenen Rolle ver
bunden werden (z.B. die Rolle des Hausinhabers, des Reisenden usw.).

Direkte Ratschläge werden durch Sprachformen ausgedrückt, deren illokutive 
Kraft von Adressaten leicht erkennen lässt, d.h. durch entsprechende syntaktische
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Form des Satzes (Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz), durch entsprechende 
performative Verben oder durch andere Indexe.

2. Der durch performative Verben ausgedrückte Rat
Die Performativverben, die eine Sprechhandlung nennen, sind eine direkte explizite 
A rt und W eise zum  Ausdruck von Sprechakten, weil bei ihrem Gebrauch illokutive 
Absicht durch eine Spracheinheit w iedergegeben wird. In den komm unikativen Situa
tionen des Ratens w ird das performative Verb raten (17 Belege in 15 Situationen) ‘ra
ten, beraten’ (Lexer II: 348) gebraucht. Zum  Beispiel in 5 wendet sich Dienerin 
Brangaene an die beiden Isoldas:

(5) B rangaene sprach: „dâ râte ich, | daz in niem an innen bringe | dekeiner slahte un 
dinge, | b iz w ir bevinden sînen  m uot“ (Trist. 10420 -  23).

Die Performativverben stehen gewöhnlich im  Präsens Aktiv l.Person Singular. In un 
seren Belegen gibt es Beispiele, in denen das Verb raten sowohl m it dem  Subjekt wir 
(l.Person Plural), als auch in 3. Person Singular gebraucht wird: Vasallen und V er
wandte raten dem Truchsess:

(6) „dâ râte w ir  d ir kurze zuo. | gâ  w ider in  unde gich, | d ine r a u n t  die heizen dich | 
d ise vorderunge varen  lan“ (Trist. 11344 -  47).

Der Küchenmeister Rumolt sagt den burgundischen Königen:

(7) D o sprach der kuchenm eister, R üm olt der degen: | ,,...W elt ir n ih t volgen Hagene, 
iu rӕ te t R û molt, | w and  ich iu b in  m it triuw en vil dienestlichen holt, | daz ir sult 
h ie beliben  durch den w illen  m in“ (N ib. 1465, 1 -  1466, 3).

Streng genommen sind diese Beispiele keine Performative in ihrem klassischen G e
brauch, aber hier w ird die Sprechhandlung vom  Sprechenden selbst genannt und das 
erlaubt uns diese Belege als performative Aussagen des Ratens zu identifizieren. Inte
ressant ist der letzte Beleg m it raten in 3. Person Singular r ӕ te t  Rümolt: der Held 
spricht über sich selbst in 3.Person. Solche Belege sind nur im  „Nibelungenlied“ vor
handen, und m an kann das als Stilmerkmal dieses W erkes betrachten.

Behandeln w ir noch ein Beispiel, in dem raten in 1. Person Präterit Konjunktiv 
steht: Der Ritter Gawan sagt der Herzogin Orgeluse:

(8) „ . o b  ir iu m inen tum ben ra t | durch zuh t nih t versm ahen lat, | ich r ie t iu w iplich 
ere | und  w erdekeite lêre: | N une ist h ie  niem en denne w ir: | vrouw e, tuo t genâde 
an  m ir“ (Parz. 614, 27 -  615, 2).

Obwohl das Verb raten hier im Konjunktiv steht, wird die kommunikative Absicht des 
Sprechenden explizit genug wiedergegeben. Die Form riet verleiht der Äußerung einen 
hypothetischen Charakter und trägt zum vorsichtigeren, höflicheren Raten bei, was auch 
durch andere Mittel der Persuasion verstärkt wird. In diesem Beleg sind das: die Formel 
durch zuht, die die Tugenden des Adressaten betont, und Vorbehalte mit der Schattierung 
einer Selbstvernichtung ob ir iu mînen tumben rat durch zuht niht versmâhen lat enthält. 
Von Bedeutung ist auch, dass sich ein der Frau dienender Ritter an eine adelige Frau hier 
mit einem Rat wendet und nach dem Rat die Bitte um  die Gnaden folgt. Ein besonderer 
kommunikativer Kontext, Adressatenfaktor (eine Dame, deren Liebe, Minne der Ritter
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begehrt -  minnevrouwe) und ein hoher Grad der Interessiertheit des Sprechenden selbst an 
der kausierten Handlung bedingt auch den Gebrauch von höflicheren Sprachmitteln der 
Einwirkung auf die Mitsprechenden, darunter auch die Konjunktivform des performativen 
Verbes raten. Das ist aber das einzige Beispiel und das lässt annehmen, dass die Konjunk
tivform in dieser Funktion wenig verbreitet war und nur in bestimmten kommunikativen 
Kontexten gebraucht wurde.

U nter den Belegen gibt es viele, in denen das performative Verb in Verbindung 
m it den M odalverben gebraucht wird, die sogenannten gedeckten Performative wie Ich  
möchte dich b itten ..., Ich muss es ablehnen1 oder nach Gloning „modalisierte Perfor
mative“2. Das Ziel solch einer Aussage ist ein höflicherer Ausdruck der entsprechen
den Sprechhandlung. Die gedeckten performativen Ratschläge werden durch M odal
verben wellen, suln, kunnen in l.Person Sg. Indikativ m it den Verben raten /  geraten, 
widerraten ‘abraten’ (Lexer III: 847), warnen  ‘warnen, verhüten’ (Lexer III: 694-695) 
und bewisen ‘anweisen, lehren, belehren’ (Lexer I: 257) ausgedrückt. Belege 9-13:

(9) „ . j e d o c h  w il  ich iu raten  daz, | he iz t entw apen disen  gevangen: | in m ag h ie stens 
erlangen“ (Parz. 218, 28 -  30).

(10) „Ich kan  iu w ol gera ten“, sprach aber H agene, | „nu b ite t iu d iu  m $ re  baz ze 
sagene | den herren  D ietrichen und  sine helde guot, | daz si iuch lazen w izzen 
der v rouw en K riem hilde m uot“ (N ib. 1728, 1 -  4).

(11) „D az w il ich w iderraten“, sprach do Sivrit. | „ ja  hat diu küneginne so vreisliche 
sit, | sw er um b ir m inne w irbet, daz ez im  hohe stat“ (Nib. 330, 1 -  3).

(12) D o sprach daz ander m erewip: diu  hiez  Sigelint: | “ ich w il  d ich w arnen, Hagene, 
daz A ldrianes kint. | ...kum estu  h in  zen H iunen, so bistu  sere betrogen” (Nib.
1539, 1 -  4).

(13) „sw ie vil w ir volkes füeren“ , sprach aber Sivrit, | „ez p flig t diu küneginne so 
vreislicher sit, | die m üezen doch ersterben von ir überm uot. | ich so l iuch baz be
w isen, degen küene unde guot. | W ir suln in recken w ise  ze ta l varen  den R in“
(Nib. 340, 1 -  341, 1).

Hervorzuheben wären hier die Verben, die m it dem Verb raten semantisch verwandt 
sind und ähnliche synonymische oder antonymische Bedeutung haben, z.B. geraten, 
widerraten, warnen, bewisen. Die M odalverben wellen, suln, kunnen, die in dem  M it
telhochdeutschen semantisch noch nicht genau zu differenzieren waren und neben ih
rer eigentlichen modalen Bedeutung auch die temporale Bedeutung der Zukunft aus
drücken konnten (wellen , suln)3, sowie Bedeutung der Aufforderung (suln)4 oder für 
die Umschreibung eines einfachen verbalen Prädikats gebraucht w erden konnten (kun- 
nen) (Lexer I: 1779). In den angegebenen Beispielen dienen sie für Erklärung und In

1 Polenz, Peter von: D eutsche Satzsem antik: G rundbegriffe des Zw ischen-den Zeilen-Lesens. B er
lin 1988. S.196.

2 G loning, Thom as: M odalisierte  Sprechakte m it M odalverben: Sem antische, pragm atische und 
sprachgeschichtliche U ntersuchungen // U ntersuchungen zu r sem antischen Entw icklungsge
schichte der M odalverben im  D eutschen /Hrsg. von G .Fritz. N iem eyer 1997. S.313.

3 Paul, H erm ann; M oser, Hugo; Schröbler, Ingeborg: M ittelhochdeutsche Gram m atik. 20. Auflage. 
Tübingen 1969. S.209-211.

4 Ibid. S.373.
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terpretation des komm unikativen Vorhabens des Sprechenden, indem sie den Wunsch 
des Sprechenden den Rat zu geben betonen.

Ein anderes direktes explizites M ittel zum Ausdruck des Ratens sind die Sätze m it 
dem Substantiv rat ‘rat, ratschlag; lehre, belehrung’ (Lexer II: 346-347), die nach dem 
M odell daz ist min rat gebaut worden sind. Statt des Possessivpronomens kann der 
Name des Sprechenden gebraucht werde:

(14) sprach do Hagene, | „ir b ittet Sivride m it iu ze tragene | die vil starken sw ӕ re, daz 
ist nu min rat, | sit im  daz ist so kündec, w ie ez um  Prunhilde stat“ (Nib. 331, 1-4).

(15) „Leget, m ine friunde, die schilde für den fuoz, | unde geltet, ob iu  iem en biete 
swachen gruoz, | m it tiefen  verchw unden: daz ist H agenen rat, | daz ir so w erdet 
funden, daz ez iu lobelichen stat“ (N ib. 1858, 1 -  4).

Im letzten Beleg spricht Hagen über sich selbst in dritter Person, was, wie schon er
wähnt, zu den epischen Eigenschaften des „Nibelungenlieds“ gehört.

Die durch explizite Sprachmittel ausgedrückte Sprachhandlung des Ratens kann auch 
durch Beteuerungsformeln verstärkt werden, die hier als Merkmale und Zeichen der Auf
richtigkeit der Sprechhandlung auftreten: an den triuwen, in triuwen, mit triuwen:

(16) „daz ir iuch w ol behüetet, in triuwen  ra t’ ich iu  daz“ (Nib. 1635, 4).

3. Raten in den Imperativformen
Die grammatische Form des Imperativs ist eine implizite A rt zum Ausdruck aller di
rektiven Handlungen und Sprechakte5. In unseren Belegen hat der Imperativ dominie
rende Position bei der Sprechhandlung des Ratens: Fast 200 Belege für 80 komm uni
kative Situationen des Ratens. In den Imperativsätzen kann die Sprechhandlung so
wohl an einen einzigen als auch an einige Kommunikantan einschließend den Spre
chenden selbst adressiert werden. (2.P.Sg.und Pl. und 1.P.Pl.):

(17) der guote m arschalc aber do sprach: | „ ...vo lge  e t m iner lere | und wis iem er m ere 
allen künegen | ebenher. | laz  alle rede und tuo  nimer: | m inen herren dinen oeheim  | 
den bite, daz e r d ir helfe heim  | und dich h ie ritter m ache“ (Trist. 4378 -  93).

(18) „ . w o l  balde g e t  ze rate. | bera tet iuch w ol drate, | w ie ir iuch dirre schande er- 
w ert | und iuch vor einem  m anne ernert!“ (Trist. 6129-32).

(19) D o sprach an  ir flühte D ancw art der degen: | „w ir suln w ider w enden balde ü f  di
sen w egen, | und  laze  w ir si riten; si sint von  bluote naz. | gahe  w ir zen friunden“
(Nib. 1617, 1 -  4).

In den Im perativsätzen werden vorwiegend folgende Verben gebraucht:
1. Das Verb lazen (32 Belege) als Teil eines zusammengesetzten verbalen Prädikats 

oder selbständig in der Bedeutung ‘lassen, unterlassen, frei lassen’ (Lexer II: 1843).
2. Die Verben, die bestimmte nichtverbale Handlungen bezeichnen: hüeten (10 B e

lege) ‘achthaben, achtgeben, bew achen’ (Lexer I: 1375); nemen (7 Belege) ‘neh
men, fassen; w ählen’ (Lexer II: 53), ‘heiraten’ (Pretzel 1992: 432); g ân (7 Belege) 
‘gehen’ (Lexer I: 733) und riten (5 Belege) ‘sich aufmachen, sich fortbewegen; 
reiten’ (BMZ II: 730a).

5 Polenz, op.cit. S. 197.



R at als kom m unikative H andlung im  M ittelhochdeutschen 13

3. Die Verben des Bittens und des Auffordems: biten (7 Belege) ‘bitten’ (Lexer I: 
286) und heizen (7 Belege) ‘heissen, befehlen’ (Lexer I: 1226).

4. Andere Verben wie: tuon (7 Belege) ‘tun, machen, schaffen’ (Lexer II: 1576) und 
volgen (7 Belege) ‘folgen, nachkommen, beipflichten’ (Lexer III: 441), ‘leiste an
forderungen, lockungen, w ünschen’ (BMZ III: 367a).

5. Die Verben des Denkens: denken ‘denken, gedenken’ (Lexer I: 418), ‘überlegen 
etw as’ (BMZ I: 345b) und gedenken  in derselben Bedeutung (BMZ I: 346a). B e
lege 20-30:

(20) si begunden im  alle raten | „la t daz harnasch  von iu bringen  | und  iuw eren liden 
ringen'" (Parz. 164, 2 -  4).

(21) sprach K eye san, | „und la t in zuo ze im  ü f  den p lan" (Parz. 150, 13 -  14).

(22) „ ...sae lig iu  vrouw e, schoene Isöt, | nu  hüetet iuch genöte | vo r dem  slangen 
M elöte | und vor dem  hunde M arjodö!“ (Trist. 15098 -  101).

(23) „ .. .s ö  gebietet eine höhgezit | w ol herliche unde riche: | da nem et si offenliche | 
vor m agen u nd  v o r m annen ze e“ . (Trist. 1626 -  29).

(24) „ . d a r  get: ir sit im  w erder gast" (Parz. 229, 21).

(25) „ . u n d  lazet iu n ih t sin ze gach, | r ite t schöne e in ander n ach" (Trist. 3185 -  86).

(26) „ . N u  bitet Sifride fueren die böteschaft; | der kan si w ol gew erben m it ellenthaf-
te r k raft“ (N ib. 532, 1 -  2).

(27) dö sprach der künic edele: „nu heizet h er gan, | der iu dar zuo gevalle; den sul w ir 
voget w esen  lan“ (N ib. 522, 3 -  4)

(28) „ .g e w e h e n e  e r’s iu iht m ere, | sö tuot, als ich iuch lere“ . (Trist. 13743 -  44).

(29) B rangaene diu sprach aber z ’ir: | „nu liebiu vrouw e, volget m ir, | ir und m in 
juncvrouw e Isö t“ . (Trist. 10485 -  87).

(30) „ . o b  ir niht ein heiden sit, | sö denket, herre, an dise zit“ (Parz. 448, 19 -  20).

Unter Belegen gibt es 7 mit dem Imperativ und dem Pronomen der 2.P.Sg. oder Pl. du /  ir:

(31) sö redete von  B erne der herre D ietrich. | „tröst der N ibelunge, da vor behuete du 
dich"  (Nib. 1726, 3 -  4).

(32) „ . s ö  ra tet ir ze w ibe | iuw erm  herren, sw ar iuch dunke guot“ (Trist. 8726 -  27).

(33) D ö sprach von B urgonden der herre Gernöt: | „ . Ir  he ize t Sivriden zuo m iner 
sw ester kum en, | daz in diu  m aget grüeze, des h ab ’ w ir im m er frum en“ (Nib. 288,
1 -  289, 2).

Der Gebrauch des Personalpronomens der 2. Person insbesondere des Pronomens ir in 
der Postposition zusammen m it der Im perativform kom m t relativ häufig im M ittel
hochdeutschen vor, ist aber keine reguläre Erscheinung6. Das Vorhandensein eines 
Pronomens in einem imperativischen Satz verstärkt die Aufforderung, m acht sie drin
gender und nachdrücklicher7 . In den angeführten Belegen scheint der Sprechende 
durch den Gebrauch des adressatenbezogenen Pronomens seinen Einfluss und Einw ir

6 Paul u .a., op.cit., S.322.
7 B artsch K ., de B oor H. W ort und  Sacherklärungen // D as N ibelungenlied. N ach  der A usgabe von 

K .B artsch hrsg. von H .de Boor. W iesbaden: B rockhaus. 1972. S. 54.
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kung au f den Hörenden zu erhöhen. Dies kann auch durch die komm unikative Situati
on selbst beeinflusst werden, die eine verstärkte Einwirkung au f den Adressaten 
braucht, indem sie eine ratende W arnung -  behüete du dich (31); einen lehrenden Rat
-  ratet ir (32); oder den für die beiden Protogonisten geltenden Rat -  ir heizet (33) 
ausdrücken.

Selten (nur 7 Belege) werden Ratschläge durch die Formen des Optativs (Kon
junktivs) ausgedrückt. Das Verb steht im  Präsens Konjunktiv. Der Ratschlag kann in 
diesem Fall die Schattierung einer Belehrung haben:

(34) „ .h e r r e ,  pflegt ir toufes, | so ja m e r  iuch des koufes: | e r ha t sin w erdeclichez le
ben  | m it to t vür u nser schult gegeben“ (Parz. 448, 13 -  16).

In diesem Beleg ist die Form des Konjunktivs Präsens jäm ere  bis au f jä m er  gekürzt8. 
Andere Belege:

(35) „W er sol daz gesinde w isen über lant?“ | si sprachen: „daz tuo Volker, dem  ist hie wol 
bekant | stige unde straze, der küene spileman“ (Nib. 1594, 1 -  3).

(36) „der m an der houwe sine w it | und w idet ü f  sunder iuriu lit“ (Trist. 3049 -  50).

In Einzelnfällen w ird das Präteritum Konjunktiv gebraucht. Solche Sätze haben 
grammatische Form eines Konditionalsatzes m it potentiell-irrealer Bedeutung9:

(37) D o sprach der he lt vo n  T ronege: „m öht ir daz  tragen  an, | daz ir  iuw er sw ester 
ze v riunde  m öhte t  han , | so k ӕm e  ze d isen  landen  daz N ibe lunges  go lt“ (N ib. 
1107, 1 -  3).

Den eigentlichen Ratschlag enthält hier der Nebensatz der Bedingung -  möht ir daz 
tragen an, und im  Hauptsatz -  so kӕme ze disen landen daz Nibelunges golt -  kommt 
die für den A dressaten positive Folge zum Ausdruck.

Die Sprechhandlung des Ratens, die durch einen Imperativsatz ausgedrückt wird, 
kann durch folgende lexikalisch -  syntaktische Formeln verstärkt werden.
1. Die Formeln, die einen Appell an Gott enthalten: durch got, durch gotes willen:

(38) „ . u n d  b ite t den alle derzuo | durch gotes w illen  allerm eist, | im e der heilege geist 
| gelücke gebe und  ere, | und  envürhte nih t ze sere | M oroldes groeze und  sine 
craft“ (Trist. 6120 -  25).

2. Die Formeln, die den Adressaten sowie seine Tugenden aktualisieren und hervor
heben -  durch iuch, durch iuwer ere, durch die zühte din:

(39) „ .h e r r e ,  durch iuwer ere  | getuot ez n iem er mere. | verm idet sus getanen spot | 
durch iuch  selben und  durch got“ (Trist. 18397 -  400).

3. Die Formeln, die den Sprechenden selbst aktualisieren -  durch mich, durch den 
willen m in :

(40) „. durch mich la t iuwer streben sin: | e r tuot iu craft an strite schin“ (Parz. 40, 9 -  10).

8 B artsch K. W ort- und  Sacherklärungen / /  W olfram 's  von E schenbach Parzival und Titurel. Hrsg. 
von K .Bartsch. 3 Bde. Leipzig: B rockhaus, 1875-1877. Bd.2. S. 124.

9 Paul u .a.,op.cit., S.463-464.
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4. Raten mit den Modalverben
Das Raten kann durch einen Aussagesatz m it Modalverben ausgedrückt werden. So
che Sätze werden in der Regel m it den M odalverben der Notwendigkeit suln und müe- 
zen, M odalverben der M öglichkeit mugen, sowie m it dem Verb wellen gebaut. Am 
häufigsten wird das Verb suln gebraucht. Belege 41-44:

(41) A rnive zer herzoginne sprach | „nu su lt ir schaffen guot gem ach | disem  ritter den 
ir brähtet h er“ (Parz. 642, 13 -  15).

(42) e r sprach: „iu rä te t rehte der küene spilem an. | ir K riem hilde helde, ir su lt zen 
herbergen gän“ (N ib. 1822, 3 -  4).

(43) Iw änet sprach „diu ribbalin  | sulen n ih t u nder dem  isern  sin: | du so lt  n u  tragen rit
ters cleit“ (Parz. 156, 25 -  27).

(44) D o sprach von Tronege Hagene: „ ir edeln  ritter balt, | ich w eiz h ie  b i nähen einen 
brunnen k alt | (daz ir n ih t enzürnet) dä  suln  w ir  h ine gän“ (Nib. 969, 1 -  3).

In den Grammatiken und den W örterbüchern der mittelhochdeutschen Zeit w ird be
tont, dass das Verb suln  außer seiner Bedeutung ‘verplichtet, schuldig sein; sollen, 
m üssen’ noch die Bedeutung einer Aufforderung hat (BMZ II.2: 178-181; Lexer II: 
1054)10. Die Konstruktion m it dem Verb suln in 2.Person Präsens Indikativ du solt /  ir 
sult konkurierte m it der Form des Imperativs der 2.Person und die Konstruktion m it 
dem Verb suln  in 1.Person Plural wir suln m it der Form des Imperativs der 1.Person 
Plural. Die Fügungen m it suln  drückten die Bedeutung der im perativischen Modalität 
kategorischer als der Imperativ aus11. Vgl. 45-47:

(45) „ .. .Iu w e r n iftel Itonje | so l m im e neven gebieten e, | daz er den kam pf durch si 
verber, | si daz e r ir  m inne ger“ (Parz. 727, 1 -  4).

(46) der künec begonde vrägen: „w er sol uns durch daz lant | die rehten  w ege w isen, 
daz w ir nih t irre varn?“ | do sprach der starke V olker: „daz so l ich eine bew arn“
(Nib. 1586, 2 -  4).

(47) D o sprach der herre Gunther: „m ir ist von schulden leit. | L iudegast und L iudeger 
die habent m ir w iderseit. | si w ellent offenlichen riten  in m in  lant“ . | do sprach der 
degen küene: „daz so l d iu  S ifrides han t | N äch  allen iuw ern eren m it v lize un- 
derstän“ (Nib. 884, 1 -  885, 1).

Der letzte Beleg, in dem  der Sprechende, über sich selbst in dritter Person sprechend, 
seine Bereitschaft zu helfen äußert, ist für ein episches Werk typisch. In beiden letzten 
Belegen ist die modale Bedeutung des Verbs suln gemildert und die Bedeutung der 
Zukunft aktualisiert.

N ur in einzelnen Fällen w ird der Rat durch die Form des Verbs suln im  Präteritum 
Konjunktiv ausgedrückt wie in 48-49:

(48) diu künegin  A rnive sprach | „her, nu  prüevet iuw er gem ach. | ir  so lt an disen stun
den | ruow en ze iuw ern w unden“ (Parz. 640, 13 -  16).

10 Paul u , op. cit., S.373.
11 Paul u .a., op.cit., S.373.
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(49) D o sprach der herre G ern ot: „e daz w ir im m er sin | gem üet m it dem  golde, w ir  
soldenz  in den R in | allez heizen  senken, daz ez nim m er w urde m an“ (N ib. 1134,
1 -  3).

Vereinzelt dienen die M odalverben wellen, mugen und müesen für die Wiedergabe 
eines indirekten Rates. Das Verb wellen w ird dabei für das Angebot eigener D ienst
leistungen gebraucht, steht in 1 .Person Singular oder Plural (50):

(50) „N u lazet iuw er sorgen“ , sprach H agen der degen. | „ich w il noch h in te  selbe der 
schiltw ahte p flegen“ (N ib. 1828, 1 -  2).

(51) „D az m ugt ir“ , sprach do H agene, „w ol m it eren tuon. | e r ist von  edelem  künne, 
eines richen küneges sun“ (N ib. 103, 1 -  2).

(52) „S it ir durch rates schulde | her kom en, iuw er hulde | m üezt ir m ir durch ra ten  lan,
| und  w elt ir rates volge han“ (Parz. 163, 3 -  6).

Die M odalverben suln  und müezen können auch in den Form eln m it dem  Pronomen ez 
auftreten -  ez sol sin getan  und ez muoz sin /  wesen. Diese verallgem einernden For
meln dienen zum  A usdruck eines indirekten Rates als Folge und Fortsetzung eines 
direkten Ratens oder wenn dieser Rat aus der Situation des Gespräches bekannt ist:

(53) D o sprach zer küneginne der herre Rüedeger: | „vrouw e, iuch w il enpfahen h ie der 
künic her. | swen ich iuch heize küssen, daz so l sin  getan“ (N ib. 1348, 1 -  3).

(54) „herre, zew are diz m uoz w esen“ (Trist. 8561).

5. Der durch einen Nebensatz ausgedrückte Rat
Der Rat bzw. eine W arnung kann durch einen Konditionalsatz ausgedrückt werden. Die 
Warnung ist eine indirekte Sprechahndlung, in der der Sprechende au f die für den A d
ressaten ungünstigen Folgen hinweist und dann au f deren Folge. In diesem Fall werden 
Konditionalsätze gebraucht, in denen zuerst auf die geplante Handlung hingewiesen 
wird. Es wurden 16 Bedingungssätze in 13 kommunikativen Situationen eines warnen
den Rates untersucht. Beispiele 55-56:

(55) „...w elt ir  K riem hilde sehen , | ir m uget da  w ol Verliesen d ie ere u nd  ouch den lip: | 
j a  ist vil la n c rsch e  des künec E tzelen w ip“ (N ib. 1461, 2 -  4).

(56) „...werltlich p r is  iu sinen  haz  | teilt, erslaht ir iuwern gast: | ir ladet ü f  iuch der 
schanden last“ (Parz. 412, 18 -  20).

Der Konditionalsatz ist eine indirekte implizite A rt der Persuasion, weil er in seiner 
Struktur über keine Elemente der direkten Illokution verfügt. W ährend der Sprechende 
den Mitssprechenden au f die für ihn ungünstigen Folgen aufmeksam macht, in unseren 
Belegen sind das hauptsächlich Tod, Ehreverlust, Sünde, Lügen, Betrug u.ä., strebt er 
au f solche Weise den Adressaten abzuraten, die geplante Tat zu machen. Diese indi
rekte Taktik des Abratens ist ein starkes M ittel der W irkung au f den Adressaten. Sie 
wird vorwiegend von den rangniederstehenden Kommunikanten in den Situationen 
eines iniziativen Rates gebraucht: in obengegebenen Belegen (55-56) warnt der Vassal 
seinen Herrn, seinen König vor der Gefahr bzw. einer Schande.
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6. Der durch einen Fragesatz ausgedrückte Rat
Die Fragesätze zum  Ausdruck eines Ratschlages kom m en relativ selten vor, nur 10 
Belege. Fragesätze sind in diesem Fall indirekte implizite A rt der Realisierung der 
suggestiven Illokution, weil in ihrer semantischen Struktur die Hinweise au f die kom 
munikative A bsicht des Sprechenden, einen Rat zu geben, fehlt und ihre Interpretation 
als Sprechhandlung des Rates nur durch die kommunikative Situation und deren kon
krete Bedingungen bestim mt werden kann. Die Fragesätze solcher A rt lassen sich in 3 
Typen einteilen: eine rhetorische Frage, eine Verlegenheitsfrage und eine persuasive 
Frage.

Eine rhetorische Frage ist nach Polenz ein klassisches Beispiel zum  Ausdruck ei
ner indirekten Sprechandlung12. In Belegen werden in der Form einer rhetorischen 
Frage bestimmte Bestätigungen realisiert; au f Kosten ihrer indirekten Frageform ge
winnen sie dazu einen emotionelleren und wirksamen Charakter und werden im  Kon
text eines Gesprächs zu einem indirekten Rat:

(57) „ . W i e  kunde iu in der w erlde  im m er sanfter w esen?“ (N ib. 1467, 1).

In diesem Beleg rät der Vassal Rumolt seine Herren ab, zum  Königtum Etzels zu fah
ren. Er gebraucht dabei verschiedene Ausdrucksmittel (den Imperativ, das perform ati
ve Verb raten, die explizite Konstruktion m it suln), und letzten Endes w ird die in der 
rhetorischen Frage vorhandene Behauptung Wie kunde iu in der werlde immer sanfter 
wesen? zur impliziten Äußerung des Rates, d.h. sie sollen hier bleiben.

Eine Verlegenheitsfrage drückt in der Regel negative Emotionen aus: U nzufrie
denheit m it den durchgeführten oder geplanten Handlungen des Adressaten:

(58) „ . w a r  um be velschet ir die, | die n ie valsch w ider iuch begie?“ (Trist. 18395 -  96).

Das ist keine echte Frage, der Satz enthält die Behauptung: Isolde hat nie gelogen, die 
im Kontext der komm unikativen Situation eine indirekte Sprechhandlung der Beleh
rung bedeutet: sie müssen die Königin nicht verleumden.

Eine persuasive Frage ist nur durch ein Beispiel mit dem Modalverb mugan belegt:

(59) so sprach der küene recke, „w an m üget irz S ivride sagen?“ (N ib. 151, 4).

7. Der durch komplexe sprachliche Mittel ausgedrückte Rat
Alle oben erwähnten sprachlichen M ittel zur W iedergabe eines Ratschlages werden in 
der Regel nicht allein bzw. getrennt, sondern zusammen im  Komplex gebraucht.

In einer Äußerung kann z.B. das Ratgeben durch einige parallel gebaute Sätze 
ausgedrückt werden:

(60) E r sprach „w elt ir rates pflegen, | ir su lt dises pfärdes iuch bew egen. | ...so su lt irz 
pfärt h ie lazen“ (Parz. 514, 1 -  5).

(61) h ie  vor haete aber Tristan | sine w arnunge ie genote | und  w arnete ouch Isote. | 
„seht“ sprach er „herzekünigin, | nu  hüetet iuw er unde m in  | an rede und an 
gebare! | ... nu  hüetet iuch genote | vor dem  slangen M elote | und  vo r dem  hunde 
M arjodo!“ (Trist. 15080 -  101).

12 Polenz, op.cit. S.201.
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Im Beleg (60) werden die Sätze m it dem  Modalverb suln  wiederholt, die den Rat indi
rekt ausdrücken. Im  Beleg (61) werden die Imperativsätze m it M eten  wiederholt, die 
direkte Taktik des Ratens enthalten. Dadurch scheint der Effektivitätsgrad der Einw ir
kung, d.h. der Persuasität erhöht zu werden. Es geht dabei um  einen nachdrücklichen, 
beharrlichen oder warnenden Ratschlag.

In den untersuchten kommunikativen Situationen des Ratens werden von den Spre
chenden häufig zwei oder mehr Ausdrucksmöglichkeiten, d.h. zwei oder mehr sprachliche 
Mittel gleichzeitig gebraucht. Am meisten folgen die Imperativsätze den Sätzen m it den 
Modalverben (vorwiegend mit dem Verb suln):

(62) „...Ir su lt  si ledeclichen h innen lazen  varn, | und  daz die recken edele m ere  wol 
bew arn  | v ientlichez riten  her in iuw er lant. | des la t iu geben sicherheit h ie  der 
beider herren lant“ (Nib. 315, 1 -  4).

Konsequente Verwendung von verschiedenen Sprachmitteln erlaubt den Sprechenen
den das W esen des Ratschlages umständiger und konkreter auszusprechen und dabei 
die Eintönigkeit in der Rede zu vermeiden.

Die Sätze m it performativen Verben und m it anderen expliziten Sprachmitteln wer
den auch m it den Imperativsätzen oder m it den Sätzen m it Modalverben zusammen ge
braucht. Sie stehen entweder vor dem eigentlichen Rat oder seltener danach, indem sie 
die Aufmerksamkeit des Adressaten au f die Wahrnehmung dieses Rates lenken:

(63) Do sprachen sine recken: „habt ir der reise m uot | h in  zer hohgezite, w ir raten, w az ir 
tuot. | ir sult m it tüsent recken riten an den Rin“ . (Nib. 760, 1 -  3)

(64) „...von diu da denket beide zuo: | b iete t im e ez alse w ol, | alse m an von rehte  sol. | 
daz rate  ich iu“ . (Trist. 10446 -  49)

Indirekte Ratschläge, ausgedrückt durch Konditionalsätze, Fragesätze oder Sätze mit 
dem Prädikat im  Optativ werden auch durch direkte Ratschläge (Imperativsätze) oder 
explizite M ittel (M odalverben) unterstützt. Die Konditionalsätze m it einer W arnung 
dienen zur Begründung der Äußerung:

(65) „...und so l diu edele Kriem hilt H elchen krone tragen, | si getuot uns leide, swie si ge- 
füege daz. | ir sult iz lan beliben, daz zimt iu recken m ichel baz“ (Nib. 1212, 2 -  4).

Fragesätze, besonders rhetorische Fragen und Verlegungsfragen tragen zur V erstär
kung der Emotionalität und der Entwicklung der Argumentation des Ratschlages bei:

(66) „...ouch su lt ir des gedenken w ol, | w az rede iuch m it im  ane gat, | d iu  n iw an  um - 
be iuw er ere stat. | so lte t ir iuw er ere geben  | um be keines iuwers vindes leben?“ 
(Trist. 10400 -  04)

Die Optativsätze kom m en m it den Imperativsätzen oft zusammen:

(67) „ .h e r r e ,  pflegt ir toufes, | so ja m e r  iuch des koufes: | e r ha t sin w erdeclichez le
ben  | m it to t vür unser schult gegeben. | ... ob ir n ih t e in  heiden sit, | so denket, 
herre, an  dise zit“ (Parz. 448, 13 -  20).

In den meisten komm unikativen Situationen wird der Ratschlag des Sprechenden also 
mehrmals zum  Ausdruck gebracht und durch eine Palette von verschiedenen Sprach- 
mitteln realisiert. Diese Tatsache entspricht auch der Bemerkung von Vladim ir Admo- 
ni, wenn er in seiner „Historischen Syntax der deutschen Sprache“ schreibt, dass direk
te Rede der Helden der mittelalterlichen höfischen Romane durch komplizierte syntak
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tische Strukturen gekennzeichnet ist und betont: „Die Reden m ussten ja  in vielen Fäl
len die Begründung und das Ziel des Handelns enthalten, seine Motivierung angeben, 
auch das Verhalten des Sprechenden zum Gesprächspartner“ 13.

8. Zusätzliche Mittel zum Ausdruck eines Rates
Der Rat als Sprechhandlung, der sowohl durch direkte als auch durch indirekte Ä uße
rungen realisiert wird, kann noch zusätzlich durch einige Elemente wie folgt hervorge
hoben werden:
a) Anreden, die den A dressaten identifizieren und seinen sozialen Stand bzw. auch 

emotionelles Verhältnis zu ihm  ausdrücken können. In unseren Belegen haben w ir 
74 Anreden, die in 51 Beratungssituationen gebraucht werden. Im  „Parzifal" und 
im „Tristan“ komm en dabei vorwiegend herre und vrouwe vor. Im  „Nibelungen
lied“ w ird die Konstruktion herre /  vrouwe + Name häufig gebraucht. Die A nre
den können durch positiv einschätzende Adjektive, durch Possessivpronomen min 
und durch das verstärkende Adverb vil erweitert werden: ritter edele, ritter küene, 
helde m are, degen küene unde guot, recken vil her, mine lieben herren, vil lieber 
bruoder, edeliu küneginn  usw. Viele von diesen Anreden werden im  M ittelhoch
deutschen zu den etikettenartigen Umgangsformen, die im  Sprachverkehr der 
ranghochstehenden Kommunikanten gebraucht werden:

(68) D o sprach von B urgönden der herre G ern ot: | „der iu sinen dienest so güetlichen 
bot, | G ünther, vil lieber bruoder, dem  sult ir tuon  alsam  | vor allen disen recken; 
des rates ich nim m er m ich  gescam “ (N ib. 288, 1 -  4).

(69) D o sprach der herre  D ietrich: „ ir sult in lan genesen, | edeliu  küneginne“ (Nib. 
2355, 1 -  2).

b) Voran- und nachgestellte metakommunikative Ausdrücke, die zum Kontakt zwi
schen den Sprechenden dienen und die ratgebenden Äußerungen einführen bzw. 
aktualisieren.

(70) do sprach von Tronege H agene: „nu hӕrt, w az ich iu sage. | w ir süm en uns m it 
den m ӕren  ze W orm ez an den Rin. | iuw er boten  solden n u  ze B urgönden sin“
(Nib. 529, 2 -  4).

Metakommunikative Ausdrücke können den Ratschlag unmittelbar begleiten und in 
der Mitte oder am  Ende der sprachlichen Äußerung stehen. In solchen Fällen dienen 
sie als Zeichen der Aufrichtigkeit des Rates oder explizieren die Redeaufgabe des 
Sprechenden und aktualisieren seine Worte:

(71) Gaschier in m it dem  zoume nam, | „iuwer wilde w irt vil zam | (daz sag ich iu ü f  die 
triuwe min), | bestet ir den Anschevin, | Der mine sicherheit dort hat. | ir sult merken  
minen rät, | und dar zuo, herre, m ine bete“ (Parz. 39, 29 -  40, 5).

c) Konditionalsätze, die au f A bsichten und W ünsche des Sprechenden oder au f die 
für ihn positiven Folgen hinweisen. Solche Vorbehalte scheinen ein großes ein
wirkendes Potential zu haben: Der Sprechende bringt seinen Partner au f bestim m 

13 A dm oni, V . H istorische Syntax der deutschen Sprache. Tübingen, 1990.S.190.
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te Gedanken, erinnert ihn daran, was für ihn auch wichtig ist, und motiviert 
dadurch seinen Rat. In der Regel w ird hier das M odalverb wellen gebraucht:

(72) si sprachen: „w elt ir im m er gew innen edel w ip, | die h ö c h sten  unt die besten , die 
künic ie gew an, | so nem t die selben vrouw en; der starke Sifrit w as ir m an“ (Nib.
1144, 2 -  4).

(73) „...welt ir uns toetens machen vri, | so ritet daz ich iu verre si“ (Parz. 259, 11 -  12).

d) Subjektiv-modale Ausdrücke, die die Bestimmtheit und die Entschiedenheit der 
Äußerung mildert. Das sind stehende Redewendungen m it den Verben des D en
kens dunken ‘scheinen, dünken’ (Lexer I: 476) und wӕnen ‘meinen, glauben, 
verm uten’ (Lexer III: 677):

(74) „...U nt w il iu helden raten, ir hab t einen m uot. | ir je h e t geliche, j a  dunket ez  mich  
g u o t  (Nib. 385, 1 -  2).

(75) „...so ir ü f  hin  kom et an  den graben, | ich waen  da m üezt ir stille haben. | b it die 
brücke iu n ider lazen  | und  offen iu die strazen“ (Parz. 225, 27 -  30).

9. Die Antwort bzw. Reaktion auf einen Rat
Als Antwort auf einen Rat können entweder eine verbale oder nichtverbale Zustimmung 
oder eine Absage sein. Dominierend ist eine positive Reaktion auf den Rat: in 100 kom
munikativen Situationen des Rates ist der Sprechende bereit, dem vorgeschlagenen Rat zu 
folgen und in 29 Situationen lehnt er den Rat ab. Die positive Reaktion auf den Rat wird 
in den meisten Fällen nicht durch die Worte des Sprechenden, sondern durch die Kom
mentare des Verfassers ausgedrückt:

(76) „...ich rat daz du ir rites nach: | ir ist lihte vor dir niht so gach, | dune m ügest si schiere 
han erriten“. | dane w art niht langer do gebieten, | urloup nam der heit alda\ | do kerte 
er ü f  die niuwen sla  (Parz. 442, 21 -  26).

(77) „da besendet iuw ern hoverat, | der iuch h ier ü f  geleitet hat, | und  ervaret iegelichez 
m uot: | vraget, w ie si dunke guot, | daz ir h ie m ite gebaret, | ir w illen  so gevaret, | 
daz ez m it eren m üge gestan“ . | nu d iz w art schiere getan , | daz s  ’alle w aren be- 
san t (Trist. 8443 -  51).

(78) E r sprach: „ir sult engegen in für den palas gen, | ob w ir si sehen gerne, daz si daz wol 
versten“ . | do tet diu küneginne, als ir der künic geriet (Nib. 511, 1 -  3).

Vgl. auch verbal ausgedrückte Zustimmungen in folgenden Belegen:

(79) „des rates w il ich volgen“, so sprach Giselher der degen (Nib. 1593, 4).

(80) „Des w il ich gerne volgen“ , sprach der künec zehant (Nib. 1473, 1).

(81) Artüs sprach „daz w il ich tuon“ (Parz. 727, 9).

Als indirekte Zustimmung kann auch eine formelhafte Dankbarkeit für den Rat dienen:

(82) „Nu lo n ’ iugo t, herH agene“ , sprach der m üede m an (Nib. 2116, 1).

(83) „So wol mich dirre mӕre“ , sprach der künic do. (Nib. 887, 1)

(84) „Genade schoene!“ sprach Tristan (Trist. 14461).
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Negative Reaktion auf den Rat kommt seltener vor:

(85) Er sprach „welt ir râtes pflegen, | ir sult dises pfärdes iuch bewegen. | ezn w ert iu doch 
niem en hie. | getât aber ir daz waegest ie, | sô sult irz pfärt hie lâzen. ...“ . | Gâwân 
sprach, ern lieze es niht (Parz. 514, 1 — 9).

Die verbale Reaktion der Nicht-Zustimmung, die Absage, dem Rat des Sprechenden zu 
folgen, wird manchmal indirekt durch erstauntliche, verlegene oder verdutzte Fragen oder 
direkt durch einen einschätzenden Satz ausgedrückt:

(86) „Wie so l ich mich behüeten?“ sprach der künic hêr. | „Étzel uns boten sande (wes sol 
ich vrâgen mêr?), | daz w ir züo z ’im  solden rîten her in daz lant, | ouch hât uns m a- 
nigiu m æ re m în swester Kriemhilt gesant“ (Nib. 1727, 1 -  4).

(87) ,Jr  râtet ü b e l“ sprach M arke (Trist. 8535).
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Die Leistung von Fugenelementen und initialen Satzgliedern 
für die Veknüpfung von Sätzen zum Text in frnhd. 

chronikalischen Aufzeichnungen
Gisela Brandt (Berlin)

1. Quellen und Ansatzpunkte
A bw eichend von dem  noch im m er dom inierenden V erfahren, linguistische Studien 
zur frühneuhochdeutschen Schrift- und Literatursprache allein au f von M ännern 
verfasste Texte zu stützen, basieren  m eine A usführungen au f von Frauen zw ischen 
1340 und 1532 verfassten Schriften: au f C hristine Ebners E ngelthaler Schw estern
buch [CE], au f A gnes Sam pachs Chronik der Johannes K apelle in  A ltenberg 
(b. Zirndorf) [AS], au f Elisabeth Kempfs Nachträgen zum Unterlindener Schwestern
buch der K atharina von G ebersw eiler [EK] sow ie au f  den R echenschaftsberichten 
von U rsula Pfaffinger [UP] und Caritas Prickheim er [CP]. Sie gestatten es, indivi
duellen w eiblichen Sprachgebrauch in historiographischen Texten über zwei Jahr
hunderte zu verfolgen.

N achgegangen w ird drei Fragen: Wie nutzen die genannten Frauen die G anz
satzfuge zur Satzverknüpfung? W ie besetzen sie das Prädikatsvorfeld des nachge
ordneten Satzes? und: W elcher A rt sind die B eziehungen, die über diese Besetzung 
zum  V orgängersatz und darüber hinaus hergestellt werden? D abei beschränke ich 
m ich au f die G anzsatzverknüpfung, also au f die V erknüpfung von Einfachsätzen 
und Satzgefügen.

D am it knüpfe ich an zwei m einer Publikationen aus dem  Jahre 2008 an: an die 
M onographie „U rsula Pfaffinger, A gnes Sam pach, E lisabeth Kem pf, C aritas Pirck- 
heim er u. a. -  C hronistinnen von A m ts w egen“ (K apitel IV) und an den A ufsatz 
„G ebrauchsform en der initialen G anzsatzverknüpfung in den Schw esternbildern 
des „B üchlein von der G enaden U berlast“ der C hristine E bner (vor 1346)“ .

2. Nutzung der Satzfuge für die Satzverknüpfung
G anzsatzverknüpfung erfolgt in den fü n f Q uellen vorw iegend asyndetisch. In 
C hristine Ebners Schw esternbuch [Tab. 1], in dem  49 Texte zusam m engestellt sind: 
ein V orw ort, 10 B eiträge zur K lostergündungsgeschichte, 29 einzelpersönliche 
Porträts, 8 G ruppenporträts und eine V ita -  w erden beispielsw eise nur 110 der 956 
G anzsatzfugen, das sind 11,5 %, m it K onnektoren besetzt. U nd es w erden nur drei 
K onjunktionen zur G anzsatzkoordination herangezogen: 88-m al kopulatives vnd(e), 
das w ohl einm al durch auch  verstärkt ist, 5-m al aber und 17-mal kausales wann(e). 
Im  G anzsatzinnern erscheinen darüber hinaus oder und denne als K oordinatoren 
untergeordneter syntaktischer Einheiten.



24 G isela B randt

Tab. 1: [CE] — Besetzung der Ganzsatzfuge

TS Textsorte, V or(w ort), g(ründungsgeschichtlich), C h(ronik), ei(nzelpersönlich), gr(uppe), P(orträt), 
V i(ta), T T extanzahl, nG S nachgeordneter G anzsatz, G SFu G anzsatzfuge, K onj(unktion),° kopulativ, 
* exzeptiv

Hervorzuheben ist, dass aber nicht nur adversative Satz- bzw. Sachverhaltsbeziehun
gen anzeigt, sondern auch kopulative Beziehungen (1). Dann nutzt die Erzählerin das 
Fugenelement zur Verknüpfung von Episoden, ließe sich aber m it ’außerdem ’ um 
schreiben oder durch item  ersetzen.

(1) D ar
nach an einer criftnah t nach  der m etin
da lag fi vo r eine a lter vnd  fah ... [CE-T54, 92.6f. IV]

aber ӡ e
e rne m al da w aӡ  fie an  irm  gebet [CE-T54, 9 2 .1 1t'. IV] 

aber do he t fi 
vor etlichen iaren an eine o iter tag 
w ar genom e ... [CE-T54, 94.6-8 IV].

In den jüngeren Quellen [Tab. 2] schwankt der Ganzsatzfugenbesatz zwischen 9,5 % 
und 43,6 %. Elisabeth K em pf setzt sich deutlich von den anderen Frauen ab; sie ver
bindet die knappe Hälfte der nachgeordneten Ganzsätze m it dem Vorgängersatz durch 
eine Konjunktion.

Tab. 2: D iachroner Vergleich — Syndetische Satzverknüpfung

Entstehung Q uelle Texte nGS G SFuge

A nzahl A nzahl K onjunktion bG SFu

vor 1346 [CE] 49 957 110 11,5 %

um  1400 [AS] 15 84 8 9,5 %

vor 1467 [EK] 13 101 44 43,6 %

vor 1520 [UP] 80 281 40 14,2 %

vor 1532 [CP] 30 528 62 11,7 %
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Das Funktionsfeld der Ganzsatzkoordinatoren wird über den Gesamtzeitraum von 200 
Jahren sukzessive erweitert [Tab. 3]. Ergänzt w ird das Feld durch die disjunktive 
Komponente, die in [EK] durch oder vertreten ist, das bereits in [CE] untergeordnete 
syntaktische Einheiten verbindet, und durch die restriktiv-exzeptive Komponente, die 
in [UP] durch auff[er]halb reflektiert wird. Die Autorinnen unterscheiden sich in den 
Quelltexten vornehm lich durch die Synonymenwahl.

Tab. 3: D iachroner Vergleich — K onjunktionen in der G anzsatzfuge  
[siehe BRANDT M ono 2008, 328, Ü  5.2; 2008, 23, Tab. 4]

Lexem
kopulativ disj adversative restr kausal

CE AS EK UP CP EK CE EK U P CP UP CE AS EK U P CP

/und/ 87 7 29 27 6

vn d  auch 1

öch 3

vn d  m er 1

Jtm 5

oder 1

aber 2 3 8 4 30

y ed o c h * 1

auff[er]halb 1

/dann/ 4 17

denn 3

/w ann/ 17 1 3 1

nam lich 1

d e f f  halbnn* 1

* möglicherweise Adverbial, disj disjunktiv, restr restriktiv-exzeptiv
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3. Textverknüpfung über das Prädikatsvorfeld des nachgeordneten Satzes

3.1 Überblick über den Gesamtfonds
Grundlage meiner Betrachtung der initialen Ganzsatzverknüpfung sind die 1644 nach
geordneten Ganzsätze m it besetztem Prädikatsvorfeld [Tab. 4]. Sie richtet sich -  wie 
bereits gesagt -  au f Form  und Textfunktion der Satzglieder in diesem Vorfeld, genauer 
gesagt: im  Prädikatsvorfeld des Einfachsatzes oder des Hauptsatzes.

Die Anteile der Formvarianten Pronomen, Adverb, Nomen bzw. Nominalgruppe 
und Nebensatz an der Vorfeldbesetzung schwanken von Quelle zu Quelle. Die D iffe
renzen sind Reflex der unterschiedlichen Intentionen und Strategien, m it denen die 
geistlichen Frauen Geschichte vertexten.

Tab. 4: D iachroner Vergleich — In itia le  Anschlussform en des nachgeordneten Ganzsatzes  
[siehe B rand t M ono 2008, 335, Ü  5.8; 2008, 21, Tab. 3]

Q

nGS Ell uPV F bPV F in itia leA n sch lu ssfo rm  (iAF)

A n z A nz A nzahl Pronom en A dverb N om en Satz

[CE] 956 5 31 920 276 30,0 % 359 39,0 % 142 15,4 % 143 15,5 %

[AS] 84 - 2 *2+ 80 30 36,5 % 13 15,8 % 35 42,6 % 4 4,8 %

[EK] 101 - 3 *5+ 93 42 40,7 % 25 24,2 % 24 23,3 % 12 11,6 %

[UP] 281 - 83 198 61 30,8 % 61 30,8 % 64 32,3 % 12 6,1 %

[CP] 528 - 170 *5+353 122 33,4 % 106 29,2 % 83 22,7 % 52 14,2 %

alle 1951 5 289 1644

GS Ganzsatz, nGS nachgeordneter Ganzsatz, uPVF unbesetztes Prädikatsvorfeld, bPVF besetztes Prädi
katsvorfeld, * doppelt besetztes Vorfeld

Tab. 5: D iachroner Vergleich: D em onstra tivpronom inaler A nschluss des nG S  
[vgl. B rand t M ono 2008, S. 336  Ü  5.9; 2008, 24, Tab. 6]

Q uelle bPV F Pronom en Satzglieder im  Prädikatsvorfeld

A nzahl A nzahl S O2 O3 O4 OP Advb

[CE] 921 270 11 8 46 13

271+5 228 7 8 26 2 5P

dP 158 57,2 % 115 7 6 23 2 5T

pP 102 98 2 2

rP 1 1

iP 2 2
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uP 13 13

[AS] *2+ 80 *2+ 59 - 2 3 -

30 27 2 1

d- 16 53,3 % 14 1 1

[EK] *5+ 93 *1+ 32 2 6 *1+ 6 6

42 27 2 5 *1+ 4 3

d- 19 45,2 % 5 2 4 5 3

[UP] 198 80 3 - 16 8

61+4 42 3 9 7 4P

d- 48 73,8 % 26 3 8 7 3K , 1T

[CP] *5+ 353 *3+120 5 4 *1+26 26

122+1 85 3 1 17 16 1P

d- 53 43,1 % 15 3 1 17 16 1T

bPVF besetztes Prädikatsvorfeld, * doppelt besetztes PVF, P mit Präposition, d- d-Initial, dP Demonstra
tivpronomen, pP Personalpronomen, iP Indefinitpronomen, rP  Reflexivpronomen, uP unpersönliches Pro
nomen, K(ausal), T(emporal)

3.2. Leistung des pronominalen Vorfeldgliedes
Die selbständigen Pronomina im  Prädikatsvorfeld [Tab. 5] fungieren in der Regel als 
Subjekt oder Objekt, nur ausnahmsweise und in Verbindung m it Präposition als tem 
porales oder kausales Adverbial. Wie in [CE] erscheinen vornehm lich Demonstrativ- 
und Personalpronomen in dieser Position, Reflexiv-, Indefinit- und unpersönliche Pro
nomen eher selten. M it ihnen erfolgt zumeist ein grammatisch-kategorialer Rückgriff 
au f den Vorgängersatz. Häufig w ird dieser R ückgriff zusätzlich durch d-Initial unter
strichen. In [CE] und [AS] liegt der Anteil der Demonstrativa, also der Formen m it 
Rückverweis signalisierendem d-Initial, über 53 %, in [EK] und [CP] über 43 %, in 
[UP], der einzigen in kanzelarischem Stil ausgeführten Quelle, sogar über 73 %.

Aus dem Synonymenbestand der Demonstrativa [Tab. 6] werden von den Frauen 
dafür in der Regel die einfachen genusmarkierten Formen /der/, /die/, /das/ gewählt. 
Die erweiterten Varianten /der-/, /die-/, /dasselbe/ werden nur von Christine Ebner, 
Agnes Sampach und Caritas Pirckheimer verwendet, /dies-/ nur von Elisabeth K em pf 
und der Pirckheimerin. Präpositionalobjekte sind wiederholt aus demonstrativem A d
verb /da(r)/ und Präposition zusammengesetzt.
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Tab. 6: Vergleich: Lexikalische Varianten des dem onstrativpronom inalen A nschlusses [vgl.
B rand t M ono 2008, S. 336  Ü bersicht 5.9; 2008, 25, Tab. 8]

Q uelle Pronom en Lexem Satzglieder im  Prädikatsvorfeld des nGS

ges d- S O2 O 3 O4 OP Advb

[CE] 276 156 /der/, /d ie/, /das/ 113 7 6 23 2 5TP

2 der fe lb 2

2 da  (+Präposition) 2

[AS] 30 15 /der/, /d ie/, /das/ 13 1 1

1 diefelben 1

[EK] 42 15 /der/, /d ie/, /das/ 4 2 4 4 1

3 dis 1 1 1

1 do  (+Präposition) 1

[UP] 64 42 /der/, /d ie, /das/ 26 3 8 1 1TP, 3K P

6 da(r) (+Präposition) 6

[CP] 123 38 /der/, /d ie/, /das/ 14 3 1 15 4 1TP

5 dif> 1 2 2

5 das fe lb e 5

5 da(r) (+Präposition) 5

* Pronom inaladverb, T (em poral), K (kausal), P m it Präposition

3.3 Leistung des adverbiellen Vorfeldgliedes
A dverbieller A nschluss an vorher G esagtes erfolgt vornehm lich über Lexem e m it 
d- und s-Initial. A uch h ier ist also der R ückbezug sehr häufig m orphologisch ge
kennzeichnet. A ber er verbindet sich n ich t m it gram m atisch-kategorialer B edeu
tung. A ngekündigt w ird zum eist lediglich eine U m standsbeziehung. D ie A rt der 
Beziehung erschließt sich sehr häufig erst über den Kotext. Sie lässt sich durch P a
raphrasierung bzw. Substitution erfassen.

A m  häufigsten w erden /da/ und /so / von den Frauen zur Satzverknüpfung her
angezogen. In der B indung von /da/ [Tab. 7] und /so / [Tab. 8] ist noch deutlich die 
alte Funktionsteilung zw ischen /da/, /do / und /so/ zu erkennen. D arüber hinaus re 
flektiert sich im  Sprachgebrauch der Frauen das sprachgem einschaftliche Bem ühen 
um  die D ifferenzierung des Bezugsfeldes über Präpositionen [Tab. 9].

/da/ erscheint in den V arianten da  und do vor allem  m it tem poralem  und loka
lem  Bezug [Tab. 7]. Eine Ü berschneidung m it dem  B ezugsfeld von /so/ ergibt sich 
dort, wo reaktives H andeln eingeführt w ird, also /da/ n ich t nur durch ’darau f’, son
dern auch durch ’daraufh in’ substituierbar ist. D ieser Fall tritt vornehm lich m it B e
zug au f Redew echsel ein. N ur in [CE] lässt sich auch ’deshalb’ bzw. ’infol
ge dessen’ substituieren, stehen h in ter /da/ auch rein kausal-konsekutive Sachver
haltsbeziehungen. N ur h ier erscheint /da/ darüber hinaus m it m odalem  Bezug.
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/so / verw eist in der Regel au f eine m odale oder kausal-konsekutive Beziehung 
[Tab. 8]. M it /da/ konkurriert es w iederholt dort, w o es reaktives H andeln einführt 
und sow ohl durch ’daraufh in’ als auch durch ’darau f’ substituiert w erden kann. Als 
K onkurrent von /d a /1 ’als das geschah’ tritt es lediglich zw eim al in [CE] auf, als 
K onkurrent von /da/3 ’dam als’ lediglich vierm al in [UP].

Das über den B etrachtungszeitraum  w eit zurück reichende sprachgem einschaft- 
liche Bem ühen, über die V erknüpfung der dem onstrativen G rundform en m it Präpo
sitionen neue B eziehungsw örter zu gew innen, reflektiert sich in  den fü n f Q uellen in 
unterschiedlichem  M aße [Tab. 9]. G leiches gilt für die dam it verbundene Festigung 
der Positionen von /da/ im  B ezugsbereich von /so / und für die daraus resultierende 
D urchlässigkeit zum  pronom inalen Bezugsbereich.

A ls Synonyme von /da/ erscheinen im  tem poralen Bezugesfeld do m it1 neben 
/d a /1 ’als das geschah’; /danach/1 neben /da/4 ’danach’; dar n a c h 2 neben /da/6 ’spä
te r’ sowie dar an neben /da/4 ’danach’. Eine gew isse V erw endungskontinuität seit 
M itte des 14. Jahrhunderts zeichnet sich nur für /danach/ ab. A ltes /dann/denn/ ist 
m it den lediglich in [CE] gewählt.

Tab. 7: D iachroner Vergleich — da/do im P V F  des nachgeordneten Ganzsatzes 
[vgl. B rand t M ono 2008, 339, Ü  5.12; 2008, 28, Tab. 11]

Lexem/Substitut CE Frauen 15./16. Jh.

temp k-ks lok mod AS EK UP CP
/da/1 ’als das geschah’ 125 1 2 8 17
/da/3 ’damals’ - 2 2
/da/4 ’danach’ 32 1
/da/5 ’inzwischen’ - 1
/da/6 ’später’ 3
/da/7 ’einmal’ 6
/da/7 ’ein andermal’ 1
/da/8 ’eines Tages’ 7
/da/9 ’nun’ 2

/da/2 ’darauf/-hin’ 90> <90 <4 <4 <4 <22
/da/ ’deshalb’, ’infolge dessen’ 7

/da/ ’als das geschah’, ’dort’ 1> <1 <1
/da/ ’danach’, ’seit dem’, ’dort’ 2> <2
/da/ ’dort’ 7 4 4
/daselbst/ ’dort’ - 1 4
/da/ ’darin’ 2

/da/ ’auf diese Weise’ 5
/da/ ’beispielsweise’ 3

k-ks kausal-konsekutiv
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Tab. 8: D iachroner Vergleich — Jo, alf o, f unf t  im P V F  des n achgeordneten G anzsatzes 
[vgl. B rand t M ono 2008, 339, Ü  5.12; 2008, 28, Tab. 11]

Lexem/Substitut CE Frauen 15./16. Jh.

temp k-ks lok mod AS EK UP CP

/also/~ /da/1 ’als das geschah’ 2

/so/ ~ /da/3 ’damals’ - 4

/so/ ~ /da/2 ’darauf/-hin’ 1> <1 <1

/also/~ /da/2 ’darauf/-hin’ - - <1 <2 <19

/so/ ’dann’ - - <1

/also/ ’folglich’ 1

/also/ ’deshalb’ - 6

/so/ ’beispielsweise’ 2 2

/also/ ’auf diese Weise’ 1

/also/ ’derart’ - 5

/also/ ’derart’, ’daraufhin’ - - - <4

/so/ ’ebenso’ - 2

/so/ ’ebenso’,’ außerdem’ - 2

/sonst/ ’außerdem’ - 1 2

/sonst/ ’außerdem’, ’andernorts’ - - <1

/so/ ’jedoch’ - 1

/also/ ’jedoch’ - 1

Tab. 9: D iachroner Vergleich — den, da+Präp, Präp+/der, die, d a s/ im P V F  des nG S  
[vgl. B rand t M ono 2008, 339, Ü  5.12; 2008, 28, Tab. 11]

Lexem/Substitut CE Frauen 15./16. Jh.

temp k-ks lok mod OP AS EK UP CP

do mit1 ~ /da/1 ’als das geschah’ 1

dabey - 1

°in deӡ 2

°/in dem/ 3

°mit dem - 1

°unter dem - 1

den ~ /da/4 ’danach’ 1

/danach/1 ~ /da/4 ’danach’ 11 1 5 9
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dar an ~ /da/4 ’danach’ - 1

dar nach2 ~ /da/6 ’später’ 8

damit1 ~ /da/1 ’darauf'-hin’ - <1

darauff ~ /da/1 ’darauf/-hin’ - <1

dar ju° ’zu diesem Zweck’ - 1

da uon1 ~ /da/ ’a.d.Grund, deshalb’ 1

/darum/ ~ /da/ ’darum, deshalb’ - 4 3

°des ’deshalb’ - 1 1

°deff halbnn ’deshalb’ - 1

/darin/1 ~ /da/ ’darin, dort’ 3 1

dahin - 1

damit ’auf diese Weise’ - 1

da uon 1 ’auf diese Weise, daraus’ 5

da an ’auf diese Weise, daraus’ 1

do noch ’entsprechend ’ - 1

da inne 1 ’in diesem Zustand’ 1

/dazu/ ’außerdem ’ 1 5

doch 'trotzdem' 1 1

noch den ’dennoch, trotzdem’ - 1

/davon/3 1 1

/dazu/ - 1 1 4

darpey - 1

darfur - 1

dar Inne - 1

Wörter 10 3 6 14 6

k-ks kausal-konsekutiv , Op Präpositionalobjekt

Im lokalen Bezugsbereich ist Synonymie m it /darin/1 neben /da/ ’darin, dort’ gegeben.
Die heute zur kausal-konsekutiven B eziehungsanzeige bevorzugten A dverbien 

/darum / und /deshalb/ treten  erst in [EK] und [CP] bzw. in [UP] auf. A uch adversa
tives /dennoch/ ist m it noch den  erst in [EK] gegeben.

W erden von den O rdensfrauen gelegentlich andere A dverbien ins P rädikatsvor
feld des nachgeordneten G anzsatzes gestellt [Tab. 10], signalisieren sie über ihre 
lexikalische Bedeutung vornehm lich tem porale Sachverhaltsbeziehungen, gelegent
lich auch m odale Beziehungen. Bis au f  /nun/ und /je tz t/ m achen sie konkrete A us
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sagen zu den Satz- bzw. Sachverhaltsbeziehungen. /nun/ changiert w ie /da/, aber 
nich t m it anaphorischer, sondern m it kataphorischer A usrichtung. N ur in  [CE] er
scheint /jetzt/ als sein Synonym, und nur in der Funktion als unspezifische Z eitrich
tungsangabe.

Tab. 10: D iachroner Vergleich — andere A dverbien  im P V F  des nachgeordneten Ganzsatzes

Lexem Substitut CE Frauen 15./16. Jh.

temp k-ks lok mod AS EK UP CP
1nv ’nun’ 4 5 1
2nv ’jetzt ’ 2

~/da/5 ’inzwischen’ - 2
3nv ~/da/2 ’da, daraufhin’ 1> <1
4nv ’also, folglich’ 1

je ӡ -/nun/1 ’nun’ 1

ӡe hant ’sogleich’ 1

ӡehand - 1

tӡe ft unden ’sogleich’ - 1

tӡeft und - 1

kurtӡlich ’kurz darauf5 1

ӡe iungft ’zuletzt, schließlich’ 1

tӡe jungft - 1

furbaӡ ’fortan’ 1

teglich - 1

teglichs - 1

mornedes - 1

Etwa - 1

funderlich ’insbesondere’ 4

k-ks kausal-konsekutiv

Hervorzuheben ist, dass die textknüpfende Funktion des Vorfeldadverbs sich in den 
ausgewählten, von Klosterfrauen verfassten Schriften nicht in der Verknüpfung an ei
nander stoßender Ganzsätze erschöpft. Das ist vielfach an den sorgfältig strukturierten 
Texten in Christine Ebners Schwesternbuch zu beobachten. V on ihr werden m it /da/ 
wiederholt Episoden eingeleitet, also m it Bezug au f eine höhere Textebene Ganzsatz
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überschreitende Aussagen eingeordnet. Dann ist es substituierbar durch ’danach’ -  
/da/4 (2) und durch ’später’ -  /da/6 (3):

(2) f  da2 fprachen die engel ӡv
vnderm  h r e n .................. ↑  da4 r if
vnfer h r e  m ariä  m agdalena3  vnde 
fprach . fprich h in tӡ alheide ...
...............................↑ Da4 fant e r doch
fand pauls dar ↑ h in tӡ dem  fprach fie
................................. f  da4 fant er petrü
3 v  ir dem  itw eiӡt  fie er het vnfers h  
ren  driftunt u la u g e n t da3  het fie n ie 
getan . ↑ D.a4 fant er iohanne baptiftä
dar ↑ D a1 fprach fie ... [CE-t19, 26.16-27.13; 
vgl. T6, 9.6; T59, 100.14; T37, 61.4; T33, 55.7 Epi]

(3) ^  |Ein fw e ft h ieӡ a lheit vnd  saӡ a u f  vn
ferm  h o f . vnd w aӡ ein begin  gewefen
vnd w a3  ein guter m efch vnd  h o rt ge
w onlich  d ie meffe m it g roӡӡer andaht
vnd weft auch kunftige d ink  ↑ da6 erpli
de t fie vo r irm  tod  vnd  w o lt n ih t m er
ӡvm  capitel gen ↑ da1 fprach e in ftlm e
ӡv  ir . du  fo lt e3  durch d in  gefiht nih t
laӡӡen  du folt dar gen [CE-T48, 76.6-14; vgl. t8 , 14.2 Epi],

durch ’einm al’ -  /da/7 (4) und ’ein anderm al’ -  /da/7 (5):

(4) da7 gefchach alfo da m an  ir tauelt 3 e 
eine m ite tag  ↑ da1 w a3  dife la ifw eft
in de3  in dem  fteinern refen ter .f  D.a1 fah 
fie daӡ der refenter voller teufel w aӡ 

f  den w art gew alt geben u b  fie dar 
vm b daӡ fie dem  guten m efchen als 
vnbarm hert3 iclich getan h e t .↑ w an 
fie h e t eӡ o ft uor kun t getan da3  die 
rach  gotes a u f  fie folt geualle ↑ da6 ge 
w an fie e in  anuehtung fie w o lt fich 
felber to ten  vnd w art dar 3 u totlich 
en  fiech vnd leb t in d ifer keftigung 
b iӡ an  irn  to t . [CE-t8, 13.18-14.6; 
vgl. t60, 102.12; t19, 28.21; t21, 21.16 Epi]

(5) q  |Dife vorgenant fw efter kungunt
von Eyftet die den baum  fach w aӡ b etr:u 
be t ӡeim al vnd ging ӡv  vnferm  h re n
vnd clagt im s ..........................↑ eine.ӡ  .an....
de.rn. tags d.o. erfchein ir vnfer fraw  . vnd
............................. ↑ Dar. nach fah fie fand
dom inicü v nd  fand p e ter ↑ da7 erfchain 
ir do die heilig  driualticheit in ir c larheit 
↑ da1 fprach fie ... [CE-t67, 109.2-110.3 Epi],
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oder durch ’eines Tages’ -  /da/8 (6):

(6 ) Eӡ w aӡ e in  cleinew  fam enüge uon 
B egin in der ftat . ↑ D alok w ard  m an  pre
digen w i e ........................... ↑ D.a8 ginge
fie ӡU difer fraw en alheiden der uorge 
nante R otterin  . vnd  baten fie m it gro3 
3 er begirde daӡ fie fich an  nem e vn  w ur
de ir m aiftrin dar vm b daӡ ... [CE-T3, 2.17-3.3;
vgl. T4.2, 5.17; t7, 12.20; t30, 45.4; t61, 104.4; t61, 105.13 Epi]

Als Episodenmarker fungieren auch /danach/1 (7)

(7) da eӡ do in vnder c lo l t  kom  da w art 
eӡ e ineӡ nahtes entӡukt ...
da6 n ach  .etliche   tag en da  lag fie uor
vnferm  alter in  dem  chor nach  der 
m etin  v nd  w ard  aber entӡugt vnd ...
............................................................. ↑ D ar . ....
n ach 1 te t ir vnfer h r e  fo gra3 3 e genad 
an der mitwoch.e. in. .d.er. mart! .w.o.c.h.en.
[CE-t19, 25.12; 26.1; 28.18-20 Epi]

und /danach/2 ’später’ (8)

(8 ) fie w a3  ein iunger m efch da ir 
vnfer h!re erfchain an dem  oftertag
.................................. t  dar. nach2 v ia c h
fie daӡ ir vnfer herre  v o r v il iar groӡ- 
ӡen troft h et geben von finer vrftend 
[CE-T52, 83.14-20; t67, 109.17-22; T49, 78.21f.;
T 49, 79.5-8; T49, 80.6-9 Epi]

sowie /nun/1 (9)

(9) da fprach fie ich lig  reh t als in eine 
kulen  taw  . vnd redet die aller 3 ar 
teften w ort vnd die fu3 ften alfo daӡ 

alle d ie h t ӡen d ie ub  fie kom en vö 
ir brinnende w urden ↑ .nv.1 h ieӡ fie ir 
gefpilen heim lich  kum e 3 v  ir  vnd 
danket ir m it g ro 3 3 ! andaht ...
[CE-t30, 47.3-9; T35, 57.8-13 Epi].

Wo /nun/1 als Segmentmarker den Übergang von der Personenbeschreibung zur Dar
stellung der Gnadenerfahrungen signalisiert, trägt es außerdem zur Textverflechtung 
au f der darüber liegenden Textebene bei (10):

( 10 ) nv .1 w ard  fie u o r irm  
tode ӡv  eine petrifen vnd  lag b i3  in daӡ 

ander iar daӡ locher in fie brafte vnde
daӡ daӡ b lu t von ir ran  vnd ...
[CE-T32, 51.19-22; t59, 99.15-17 Seg].
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Und in einem  Gruppenporträt entfaltet es m it dem  zu einer anderen Person überleiten
den Autorkom mentar seine W irkung auch au f der nächst höheren Textebene. Hier ist 
es w ie /da/9 durch ’je tz t’ substituierbar (11):

(11)  q │N v2 w il ich euch kun t tun  von difer
m ehthilden krüm pfitm  [CE-t31, 48.3f. tText]

q    | D a9 w il ich euch nv  kun t tun  von di 
fer heiligen alhaiden v on  jgelftat 
w ie  ir leben w aӡ . [CE-t30, 44.12-14 tText].

3.4 Leistung des nominalen Vorfeldgliedes
Im  G egensatz zu Pronom en und A dverbien sind N om en, N om inalgruppe und N e
bensatz n icht au f bestim m te Satzgliedprofile festgelegt. N achfolgend w erde ich nur 
noch die Leistung des nom inalen A nschlusses skizzieren [Tab. 11]. In den fün f 
Q uellen ist ein großer Teil der nom inalen V orfeldglieder attribuiert und nim m t über 
attributive R elationsw örter au f  V orgesagtes Bezug. In  den h ier einbezogenen 28 
einzelpersönlichen Porträts aus [CE] geschieht das in 40 der 70 Fälle: 14-mal über 
Possessiva und 26-m al über D em onstrativa.

Tab. 11: Vergleich — N om inaler A nsch luss des nachgeordneten G anzsatzes 
[vgl. B rand t M ono 2008, 342, Ü  5.13; 2008, 31, Tab. 13]

Quelle

bPVF Nomen
Satzglieder im Prädikatsvorfeld

Anzahl ges seriell andere
ges

attr S O2 O3 O4 OP T L K M

[CE]
eiPort 354

E/S-M 103 1 2 14 5 206 6 9 8

70 45 19 40 10 1 6 1 50 1 1

d- 26 6 1 3 1 15

[AS] *2+ 80

ftuck 61 - 2 3 - 12 - 3 1

35 25 10 30 32 2 1

d- 3 1 1 1

[EK] *5+ 93

33 2 6 7 6 31 2 6 10

24 24 22 6 1 1 3 10 1 2

d- 6 1 1 1 3

[UP] 198

E/T 80 3 - 16 8 58 16 5 12

64 30 34 18 34 5 1 17 6 1

d- 5 1 3 1

s- 1 1

[CP] *5+353 got 123 5 4 27 26 129 5 20 24
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83 9 74 48 36 1 3 8 10 15 1 3 6

d- 21 3 1 6 4 5 2

s- 1 1

bPV F besetztes Prädikatsvorfeld, E/S-M  Episode/Segm ent-M arker, E/T E igennam en/T itel, a ttr attribu- 
iert, eiPort einzelpersönliches Porträt

Präponiert sind [Tab. 12] die auch selbstständig im  Prädikatsvorfeld agierenden Demonst
rativpronomina /der/-/die/-/das/, /der-/-/die-/-/dasselbe/ und /dies-/, in [UP] und [CP] au
ßerdem /solch-/. Postponiert sind die Adverbien /danach/ und /davor/.

Tab. 12: Vergleich — Varianten d-/s-m arkierten attributiven R ückbezugs 
[vgl. B r a n d t  M ono 2008, 343, Ü  5.14; 2008, 32, Tab. 15]

Lexem Pronomen/Adverb -  Attribut

[CE] [AS] [EK] [UP] [CP]

/der/, /die/, /das/ 1 1 3 3 3

/der-/, /die-/, /dasselbe/ 5 2 1 5

/dies-/ 10 2 1 10

/solch-/ 1 1

/darnach/ 3 1 2

/davor/ 1

V on der wörtlichen W iederaufnahme von Referenzen wird in allen fünf Quellen G e
brauch gemacht [Tab. 13], gehäuft jedoch lediglich von Agnes Sampach und nur in 
einem einzigen Text.

Tab. 13: D iachroner Vergleich — w örtliche W iederaufnahme im nom inalen Vorfeldglied

Q Form Ges Satzglieder im Prädikats-Vorfeld

S O2 O3 O4 OP T L K M

[CE]
eiP

nom Anschluss 70 10 1 - 6 1 50 1 - 1

wörtliche Wiederaufnahme 10 6 2 1 1

[AS] nom Anschluss 35 31+*1 2 1

wörtliche Wiederaufnahme 29 28 1

[EK] nom Anschluss 24 5+*1 1 1 3 10+*2 1 1+*1

wörtliche Wiederaufnahme 9 4 1 1 2 1

[UP] nom Anschluss 64 34 5 1 17 6 1
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wörtliche Wiederaufnahme 6 2 1 1 2

[CP] nom Anschluss 83 36 1 3 8 10 15 1 3 6

wörtliche Wiederaufnahme +

* doppelte V erfeldbesetzung

N achdem in diesem Text (12) m it die fiu c k  allew  wiederholend au f den vorerwähnten 
Reliquienbestand der Johannes-Kapelle referiert wurde, folgt ein Anzeigenkatalog der 
24 Heiligtümer, in dem  m it dem  mengedifferenzierenden Vorfeldsubjekt der Anzeigen 
die Basisform Das ... f t u c k   24-mal wiederkehrt.

(12) da  h a lf  im  der kayfer des 
heyligtum s.alles je lo n  • die ftuck allew  [O4] 
w ill ich benennen t
D as erft ftuck [S] ... [AS-T2-143r.10ff.]
D as xxiiij ftuck [S] ift fancti C hun=
radi m artiris des gepeins [A S-T2-145v.16f.]

In A bhängigkeit von der thematischen Ausrichtung des Gesamttextes variieren die 
Aufgaben der nominalen Anschlussform en [Tab. 14]. Aber quellenübergreifend ver
bindet sich Regressivität fast ausschließlich m it den Vorfeldsubjekten und -objekten. 
Ü ber sie erfolgt

-  die Ausdifferenzierung vorgenannter Mengen bzw. komplexer Angaben,
-  die W iederaufnahme vorausgehender Referenzen und
-  die Zusammenfassung von Gesagtem.

Vorfeldadverbiale haben diese Bindung nur selten: zweimal in [CE] und fünfmal 
in [UP]. In [CE] erfolgt diese Ausrichtung, wo (13) m it der w örtlichen W iederaufnah
me von gefiht au f eine komplexe Visionsbeschreibung zurückgegriffen wird:

(13) ӡu  eim  m ol da  fah fie in eim  geiß.e
lish.es. g e f ih t ................................ .n.ah
dife.r.gefiht da gew an fie groӡӡer leide
tag  vnd naht an irm  h tӡen vnd ... [CE-T47, 74.22-75.8-10 V]

und wo (14) mit der Text schließenden Temporale ein ganzes Schwesternleben über
blickt wird:

(14) vnd halt I 
allen irn leben da te t ir  got keine 
funder gnade n ih t [CE-T36, 58.4-6 III].

In [UP] referieren die Temporale (15) au f vorausgehende Handlungsfolgen

(15) nach  vill hin  vnd w ider fchreibnn [UP-T12]; nach vill handlung [UP-T21]; nach 
vill handlung vnd vebung [UP-T54]; In difem  thue [UP-T58]; nach vill handlung 
So [UP-T98].

Adverbiale dienen vornehmlich der Textstrukturierung und situieren in der Regel 
nachfolgende Aussagenkomplexe, das heißt, Textsegmente (16)
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(16) vor irm  tode . do [T] kom  fi ein groӡӡer
üech tum  an . [CE-T51, 82.15f. V; vgl.T18,24.14; T38, 61.20] 
nach irm  tode da [T] fprach vnfer h r e
von ir ӡv  einer fw efter . ... [CE-T51, 83.3f. V ; vgl. T46, 73.21] 

und Episoden (17)

(17) eine3  tageӡ [T] nam  der couet
vnfers h re n  leicham  [CE-T44, 66 .15f. IV] 

vnd  ӡv  eine mal 
da [T] erfchein ir vnfer h r e  ӡw ifche de 
ӡw ain ӡaichen ӡe m etin  ... [CE-T35, 56.6-8 IV],

Tab. 14: D iachroner Vergleich — F unktion der textinternen nom inale G anzsatz-Verknüpfung  
[siehe B a n d t 2006, 29  Ü bersicht 10] * doppelte Vorfeldbesetzung

Rückbezug/Textfunktion Nom Satzglieder im Prädikats-Vorfeld

ges S O2 O3 O4 OP T L K M

[CE 28 eiPorträts] 70 10 1 - 6 1 50 1 - 1

Ausdifferenzierung einer Menge 8 4 4

Wiederaufnahme eines RefObjektes 6 5 1

bewertende W eines RefObjektes 2 1 1

Zusammenfassung von Gesagtem 2 1 1

sit Einord reaktivenVerhaltens 1 1

Zusammenfassg Lebensgeschichte 1 1

sit Einord ei nachfolg Textsegments 11 11

sit Einord ei nachfolg Episode 34 34

sit Einord nachfolg reakt Verhaltens 3 3

- 2 1 1

[AS] 35 31+*1 2 1

Ausdifferenzierung einer Menge 27 26 1

Wiederaufnahme eines RefObjektes 2 1 1

Wiederaufnahme der RefZeit 1 1

Herst ei poss Bez zu neuem RefObj 1 1

Neueinführung 4 3+*1

[EK] 24 5+*1 1 1 3 10 1 1+*1

Ausdifferenzierung einer Menge 2 1 1

Wiederaufnahme einer Tätigkeit 3 1 1 1

Wiederaufnahme eines RefObjektes 2 2

Herst ei poss Bez zw RefObjekten 3 1 1 1
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sit Einord ei nachfolg Textsegments 2 1 *1

sit Einordnung einer nachfolg Episode 5 5

sit Einordnung ei nachfolg Verhaltens 5 4 1

Neueinführung 2 *1 1

[UP] 30+34 34 5 1 17 6 1

Ausdifferenzierung einer Menge 11 6 3 2

Wiederaufnahme eines RefObjektes 3 2 1

Zusammenfassung von Gesagtem 2 1 1

Zus + sit Einord ei nachfolg Verhaltens 5 5

sit Einordg ei nachfolg Verhalt 12 9 2 1

Neueinführung 1 1

[CP] 83 36 1 3 8 10 15 1 3 6

Ausdifferenzierung einer Menge +

Wiederaufnahme eines RefObjektes +

Zusammenfassung von Gesagtem +

sit Einord ei nachfolg Episode + + 1 3

Neueinführung +

E s ilt jn  vnfere clolter jn  de alte  jitte  
gefm  ein alte fw elter genät fwelt* 

v rfe l w ö lf f in ........ӡu°  eine m ol j n  de  ӡ1t
der .l.efӡe. do .no.ch. de  .n.acht. m ol . die. .fw.eftr.e 
b i . einander .w.o.re. .in ,etw3  .ergetӡ li.cheit.:
\  do. [T] fante fi noch difer fwefter vrfulen \  w än
die kond gar w ol k u r tj  w il vn  fröid m a
che m it ӡim liche ӡuchtige w ifen \  [EK-T10-134r.24ff.].

/  V or .des. ebners. .thü r. .am. .obsmarc.k [L] w as das keterlein  abge = || stige /  het die 
hendt ob dem  k o p ff ӡufam e gefchlage /  vnd  aber m it grobe w eyne den leute gec- 
lagt w ie jm  || gew alt vnd vnrecht gefchech w ider feine w illen /  das die öbferin 
fchier all m it jrn  gew eynt da hete /  [CP-T2.23-44.37ff.]

sowie nachfolgendes Verhalten (18)

(18) ӡ e hant do [T] w [ar]t
fie got fo w ol getraw e daӡ fie ... [CE-T49, 81.1f. V].
An. Sand Sym a Ju.daftag. .[T] hueb m a an ӡu  fchielfenn 
vor dem  fchlofs ... [UP-T79. 421.31f.].

vö der lutterey weg[en] [K] w as er vn d ’ pryor ӡÜ karteufer aul> d ’lta t gevortrib[en] 
[CP-T2.8-25.16].

Neueinführungen über Vorfeldsubjekte und -objekte sind selten. In [AS] verbinden sie 
sich 2-mal m it M irakeln (19)


