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ter im Finale, und gegen die Versitzplatzung des STeserstadions mussten wir erst auf die
Barrikaden gehen. So geht der Fu8ball vor die Hunde.

Versitzplatzung ist sicher ein'Wort, das Leser/innen als neu empfinden. Inwiefern eine
Bildung als neu empfunden wird, ist nicht ganz einfach zu sagen. Manchmal unter-
scheidet man zwischen zwei Arten von Neubildungen, dem Neologismus als einer (rela-
tiv) neuen Lexikoneinheit, und einem okkasionellen, nur in einer bestimmten Situation
produzierten'Wort. Ob nun ein Nomen wie Versitzplatzungzur ersten oder zweiten Kate-
gorie gehórt, ist schwer zu beurteilen' Fůr die Leserin ma8 es sich um einen okkasiona-
lismus handeln, wáhrend es im 'Wortsch atz des Fachmanns den Status eines Neologis-
mus hat. Es kommen hier also soziolinguistische und etymologische Aspekte ins Spiel.

Dem Neuheitsempfinden auf der einen Seite entspricht auf der anderen Šeite
das Gefůhl' ein \7ort sei bereits veraltet, ungebráuchlich oder ausgestorben. Dies gi|t
zum Beispiel fůr Bildungen wie instandbesetzen,Negerkuss wdTeppichstange. EC{.J,
die Bezeichnung fiir die europáische !7áhrung, wurde schon bald von Euro abgelóst.
Solche Beispiele zeigen, dass nicht alle Neubildungen auch die chance bekommen,
Bestandteil des Lexikons zu werden.

Neben der Neubildung gibt es noch weitere Prozesse, die der Erweiterung des
Lexikons dienen. Hier sind vor allem die Entlehnunger.nrnennen, die heute vorwie-
gend aus dem Englischen, aber auch aus anderen Sprachen kommen. Beispiele fůr
Entiehnungen aus dem Englischen sind die Nomen Kids, Airbag, Card, díeAdjektive
hip, cool, taff, die Verben zappen, pwscben, couern und die Inter;'ektion ups. Aus
dem Japanischen kommt Karaoke. Sehr selten kommen Urschópfungen vor. Un'ter
Urschópfungen versteht man !7órter, die ohne Vorbild sind, z. B. die Interjektion
doing oder manche Produktnamen. Alle diese verfahren, seien es Neubildungen,
Entlehnungen und Urschópfungen dienen der Erweiterung des Lexikons.

Aufgabe 1: Pr.iifen Sie in einem aktuellen einsprachigen.!řorterbuch, ob die fol-
genden Ausdrůcke darin verzeichnet sind:
Gabi; Juniorprofessar; Lehrerin; etw. abzangen; superd,oo{; iib; au backe; {icb binl
fix und foxi; eh; Brwstw,wtfc,ng; rnhrn; Azubi; Enter; toi, toi, toi; ldra. geht der Arscb
auf Grundeis; bittere Erfahrung; idn. aersiigen; fPorscbe] tieferlegen; Schueller
Begriinden sie miiglichst genau, warurn die Ausdriicke zu finden oder nicht zu
finden waren

2.2 Flexion

2.2.1 Wort und Wortform
-Wórter 

kommen gewóhnlich als Baueinheiten von Sátzen vor. Zum Beispiel kann
das'Wort Schub in den folgenden Sátzen vorkommen:

1 ) a. Deine neuen Schube gefallen mir gar nicht.
b. Dein linker Schuh sitzt besser als der rechte.
c. Die Schnúrsenkel des rechten ScĎzls sind locker.
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Es handelt sich immer um die gleiche LexikoneinhertScbwh, aber die Formen des

\Tortes sind jeweils verschieden. In (1a) handelt es sich um den Nominativ Plural, in
(1b) um den Nominativ Singular, in (1c) um den Genitiv Singular. In Sátzen kommen
also immer Wortformen vor. Eine ganz bestimmte Wortform, und zwar die des No-
minativ Singular, ist bei Nomen zugleich die Nennform der Lexikoneinheit.

Eine !řortform wíe Schub+e ist komplex. Das Element -e ist ein Flexionsele-
ment. Die Bildung der'Wortformen eines 'Worts nennt man Flexion, die Menge der

Vortformen eines Worts sein Flexionsparadigma. So umfasst das Flexionsparadrg-
ma eines Nomens acht'Wortformen, die sich durch den Kasus (Nominativ, Genitiv,
Dativ, Akkusativ) und den Numerus (Singular, Plural) ergeben. Nicht jede \Tortform
muss dabei durch ein eigenes Flexionselement gekennzeichnet sein, vgI. die Schwbe

mit der Scbuhe.
'Wortformen unterscheiden sich in ihren Flexionsmerkmalen oder grammati-

schen Merkmalen. Diese kann man zu Merkmalklassen zusammenfassen'

(Z\ Merkmalklassen und Merkmale

Merkmalklasse Merkmale

Numerus
Genus
Person
Kasus
Tempus
Modus
Genus verbi
Komparation

Singular, Plural
Maskulinum, Femininum, Neutrum
1. Person,2. Person, 3. Person
Nominatiq Genitiv, Datin Akkusativ
Prásens, Perfekt, Práteritum, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II
Indikativ, Imperativ, Koniunktiv I, Konjunktiv II

Aktiv, Passiv
Positiv, Komparativ, Superlativ

Nicht alle l7ortarten sind von der Flexion betroffen. Es gibt eine Gruppe von !7ort-

arten' die ,Unflektierba1gn,, die prinzipiell nicht flektiert werden kÓnnen. Dazu ge-

hóren Konjunktionen (z.B. und' aber),Prápositionen (z.B' auf, uuischen), Gradpar-

tikeln (2. B. sogar, nur), Modalpartikeln (2.8. balt, scbon), Adverbien (2.B. sehr,

hoffentlich) und Interjektionen (2. B. au, pst). Betroffen von der Flexion sind das

Nomen, das Pronomen, der Artikel, das Verb und das Adiektiv.
Die folgende Tabelle zetgt f]úr das Nomen, den Artikel, das Pronomen, das

Adjektiv und das Verb, welche Merkmalklassen auf sie zutreffen:

(3) \XlortartenundMerkmalklassen

!(ortarten Merkmalklassen

Nomen, Artikel, Pronomen
Adjektiv
Verb

Kasus, Numerus, Genus
Kasus, Numerus, Genus, Komparation
Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi

Die Flexion muss man von der'l7ortbildung unterscheiden.'Wenn man in der Wort-

bildung voLkomplexen !7órtern redet, meint man immer komplexe'sí'órter in ihrer

Nennform.Bowohl die'Wortbildungstheorie als auch die Flexionstheorie befassen

sich mit der Struktur von'wórtern. Die Theorie ůber den Strukturaufbau von \7óf-
tern hei8t Morphologie.
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(4) Y:rh:t.si"
Flexion 'Wortbildung

Im'Weiteren gehen wir zunáchst auf die Flexion ein, bevor wir uns mit der Wortbil-
dung bescháftigen.

2.2.2 Zur nominalen Flexion

Unter nominaler Flexion (traditionell Deklination genannt) wollen wir hier die Fle-
xion des Nomens, des Adjektivs, des Artikels und des Pronomens verstehen. Artikel,
Adjektiv und Nomen kommen oft in einer syntaktischen Baueinheit zusammen vor,
die wir Nominalphrase nennen. Pronomen sind Elemente, die typischerweise solche
Nominalphrasen ersetzen kÓnnen.

(5) a. Der alte Student hat keine Studiengebůhren bezahlt.
b. Er halt diese sowieso fiir úberflússig.

In (5b) ersetzen die Pronomen er :und diese die Ausdrúcke der alte Student und Stu-
diengebilbren aus (5a); dies kann man daran sehen, dass sie die gleiche syntaktische
Funktion haben' námlich Subjekt und objekt.

Die Ausdriicke der, alte, Student werden nun durch bestimmte grammatische
\íerkmale zusammengehalten. Man sagt auch, sie stimmen in diesen grammatischen
\{erkmalen iiberein. Dieses Phánomen nennt man Kongruenz. 'Welches sind diese
\íerkmale?

Betrachten wir zunáchst die Merkmalklassen' die beim Nomen eine Rolle spie-
len:

t6t Nomen

\ominativ Genitiv Dativ Akkusativ Singular Plural Maskulinum Femininum Neutrum

Jedes Nomen ist hinsichtlich der drei Merkmalklassen Kasus, Numerus und Genus
ryzihzíert. Kasus und Numerus werden durch die Flexionselemente -e' -(e)n, -(e)s
und -(e)r angezeigtl hinzu kommen Endungslosigkeit und der Umlaut (Vechsel von
a' o, U, au zu den Umlautvokalen á' ó' ú, áu wie ín das Buch, die Bilcber). Genus ist
ein inhárentes Merkmal, das hei8t, es kann nur durch den Artikel sichtbar gemacht
n'erden. Nach der'Víahl der jeweiligen Ausdrucksmittel unteÍscheidet man verschie-
dene Flexionstypen (vgl. Eisenberg20063, 159 fÍ.):

i-l Fleionstypen der Nomen

Flexionstypen der Nomen Beispiele

Typ 1. Maskul na und Neutra. stark der Tisch, das Kind
Typ 2. Maskul na. schwach der Bár. der Kunde
Typ 3. Maskul na und Neutra, gemischt der Fleck, das Ende

Typ 4. Feminina die Burg, die'S7and

Nomen
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Die Verteilung dieser Flexionstypen auf den vorhandenen nominalen lWortschatz ist
nicht gleich. So deklinieren 90 "Á aller einfachen Maskulina und 70 %, al\er Neutra
nach dem angegebenen Muster fůr starke Maskulina und Neutra.

Woran erkennt man, ob ein Maskulinum nun stark odeť schwach ist? Verglei-
chen wir die Flexionsparadigmen f'ť.r der Tisch mit dem ftir der Biir. Runde Klam-
mern zeigen an, dass das betreffende Element stehen kann, aber nicht muss:

(8) Flexionsparadigmen fúr Tisch und Bijr

Sinsular Plural Singular Plural
Nominativ Tisch Tisch+e Bár Bár+en

Genitiv Tisch+es Tisch+e Bár+en Bár+en

Dativ Tisch+(e) Tisch+en Bár+(en) Bár+en

Akkusativ Tisch Tisch+e Bár+(en) Bár+en

Man sieht hier deutlich, dass die starke Deklination bei der Tisch mehr Kasus formal
unterscheidet als die schwache Deklination fůr der Biir, die nur ein einziges Flexions-
element aufweist' námlich -en. Nimmt man bei einem solchen Vergleich der Paradig-
men noch die anderen Fálle hinzu, dann sieht man' dass besonders wichtig ist, ob der
Genitiv Singular und der Nominativ Plural auf -(e)n enden. 'sť'enn nur der Plural auf
-(e)n endet, spricht man oft von einer gemischten Deklination.

'Wozu sind solche Vergleiche gut? Sie dienen dazu, dass man etwas darůber
heraus bekommt, ob die bestehenden Paradigmen verborgenen Regeln oder Prinzipi-
en unterworfen sind. Eine linguistische Deutung der Flexionsparadigmen setzt meisr
bei Beobachtungen úber die Markiertheit von Flexionselementen ein (vgl. wurzel
1988, Ntibling2002). So sind zum Beispiel die Pluralformen im Vergleich zu den
Singularformen einheitlich gekennzeichnet, wobei verschiedene Mittel der Kennzeich-
nung zur Verfúgung stehen: ein bestimmtes Flexionselement' seine Abwesenheit wie
beim sog. Nullplural (2.8. der Eimer, die Eimer), der Umlaut oder die Kombination
eines Flexionselements mit dem Umlaut. In diesem Sinne kann der Plural als gegenů-
ber dem Singular markiert gelten (s. Kap. 8.3.5).

Man ist es gewÓhnt, bei der Betrachtung der Deklination Kasus und Numerus
zusammen zu behandeln. Zwischen diesen Merkmalen gibt es aber einen wichtigen
Unterschied: '!7áhrend der Numerus aus semantischen Grůnden gewáhlt wird, ist
der Kasus in der Regel von syntaktischen Bedingungen abhángig. Zum Beispiel ver-
langen Verben Komplemente in bestimmten Kasus (s. Kap. 4.6).

Die Zuweisung des Genus (grammatisches Geschlecht) ist úber weite Strecken
willkůrlich (arbitrár): so hei8t es der Tiscb, die Lampe, das Bett. Eine Ausnahme
bilden die Personenbezeichnungen' bei denen Sexus (natúrliches Geschlecht) und
Genus meist ůbereinstimmen' Allerdings sind auch gewisse Regelmáí3igkeiten zu be-
obachten. Diese sind teils morphologischer Art (2. B. sind substantivierte Infinitive
stets neutral), teils lexikalisch-konzeptueller Art (z. B. sind Autobezeichnungen mánn-
lich, Motorradbezeichnungen weiblich, vgl. der BM-W/die BMW), teils phonologi-
scher Art (z.B. sind !7órter wíe Flirt oďer Trumpf, die mit Konsonantenclustern be-
ginnen und enden, maskulin) (vgl. Fries 2001).

Kasus, Numerus und Genus sind Merkmalklassen, die auch fůr die Adiektive
gelten. Daher gibt es zwischen Adjektiven und Nomen in der Nominalphrase Kon-
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gruenz hinsichtlich dieser Merkmale' Ausschlie8lich fiir die Adjektive, aber nicht fůr
Nomen gilt dagegen die Komparation. Bei der Komparation unterscheidet man drei
Stufen: Positiv, z. B. klein; Komparativ, z. B. klein+er; Superlativ, z. B. (am) klein+st(en) .

Auch einige Adverbien kónnen kompariert werden (oft, ófter, am óftesten\, aber dies
sind Ausnahmeerscheinungen.

Adjektive haben mehrere Flexionsmuster. \7elches gewáhlt wird, hángt von
der syntaktischen Umgebung ab.'ff/enn das Adjektiv ohne Artikel beim Nomen steht,
ílektiert es stark (vgi. 9a). 'Wenn es nach dem bestimmten Artikel steht (oder einem
vergleichbaren Element), flektiert es schwach, vgl. (9b). Und wenn es nach dem un-
bestimmten Artikel (oder einem vergleichbaren Element, z.B' kein) steht, ílektiert es
gemischt, vgl. (9c).

(9) a. stark: geiler Typ, geile PartS geiles Essen; geile Partys
b. schwach: der geile Typ, die geile Party, das geile Essen; die geilen Partys
c. gerrischt: ein geiler Typ, eine geile Partn ein geiles Essen; keine geilen Partys

Die Unterscheidung 'stark/schwach, ist analog zu den Verháltnissen beim Nomen zu
verstehen. Ein Flexionsmuster ist schwach, wenn das Flexionselement -(e)n darin
háufig vorkommt' sonst stark. Aber wáhrend ein bestimmtes Nomen entweder stark
oder schwach oder gemischt flektiert, kónnen bei jedem Adjektiv - abhángig von
dem syntaktischen Kontext - alle diese Formen auftreten.

Artikel und Pronomen werden oft als uBegleiter und Stellvertreter des No-
mens< zusammengefasst (z. B. GallmanďSitta 1'998), obgleich sie unterschiedliche
syntaktische Funktionen haben. Allerdings gibt es in diesen Bereichen eine interes-
sante Úberlappung im Lexembestand, zum Beispiel kann der sowohl Artikel als auch
Pronomen (und zwar Demonstrativ- und Relativpronomen) sein, und es handelt sich
immer um geschlossene Klassen von Lexemen, d. h. I.{eubildungen sind nicht ohne
r'veiteres móglich. Unter Artikeln versteht man in der Regel die bestimmten und un-
bestimmten Artikel (der, die, das; ein, eine, einl. Manchmal werden auch noch der
negierte Artikel (kein, keine, kein) und die Possessivartikel (mein, meine, mein; dein,
deine, dein; sein, seine, sein)hklzugenommen (Eisenberg 20063,175). Diese \il/órter

kommen in Kombination mit dem Nomen vor und stimmen mit diesem hinsichtlich
Kasus, Numerus und Genus ůberein. Die traditionelle Bezeichnung ,Geschlechts-
wort, verdeutlicht eine wichtige Funktion der Artikel, námlich das am Nomen selbst
nicht markierte, ,inhárente, Genus explizit zu machen, z.B. der Typ, die Party, das
Essen.

Pronomen gibt es als Personalpronomen (2.8. ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie),

Reflexivpronomen (2. B. mich, slclr), Possessivpronomen (2.B. mein, dein, sein, un-
ser' euer'iĎr), Demonstrativpronomen (z. B. der, dieser, jener), Relativpronomen (z. B'
der, die, das; uelcher, welcbe, uelches; uer, uas),Interrogativpronomen (2.B. uer,
tuas; ruelcher, ruelche, welches; tuas (fiir ein)) und Indefinitpronomen (2. B. jemand,
niemand, einer, keiner, alle, nichts). Viele dieser Pronomen kónnen in Sátzen wie die
Artikel in Kombination mit einem Nomen vorkommer' (2.B. mein Auto, dieses Haus,
welches Pferd, alle Blumen) und werden dann bei der syntaktischen Beschreibung
nicht als Pronomen, sondern als Artikelwórter oder Determinierer bezeichnet (dazu
genauer Dudenredaktion 20057, z5 5 Í.). Generell gilt wiederum' dass Pronomen sich
in Kasus und Numerus nach dem ersetzten Nomen richten. Die Flexionsart von Ar-
tikeln und Pronomen ist stark. !7ir verdeutlichen hier noch einmal ansatzweise das
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wpische Vorgehen bei der Analyse eines Flexionsparadigmas am
trativpronomens dieser (vgl. Eisenberg20063' 170 ÍÍ.).

( 10) Das Flexionsparadigma von dieser

Se. Mask, Se. Fem. Sg. Neutr. Pl. Mask., Fem., Neutr.

Nominativ dies+er dies+e dies+es dies+e

Genitiv dies+es dies+er dies+es dies+er

Dativ dies+em dies+er dies+em dies+en

Akkusatív dies+en dies+e dies+es dies+e

Bei dieser Darstellung zu erkennen' ob hier bestimmte Markiertheitsverháltnisse vor-
liegen, ist nicht einfach' Iil/ir ordnen daher die Merkmale nach Móglichkeit so um,
dass gleiche Formen zusammenstehen:

(1 1 ) Das Flexionsparadigma von dieser mit Synkretismusfeldern

Ss. Mask. Sg. Neutr. Ss. Fem. Pl. Mask., Fem., Neutr.

Nominativ ,'eí es ,re:r;.:

Akkusativ en es .:el: :.€,:,']

Genitív es es er

Dativ .:e!E rre{11:r:,1 er €,n

In dieser Tabelle stehen gleiche Flexionselemente in farblich gegeneinander abgeho-

benen Feldern zusammen. Solche Felder nennt man Synkretismusfelder; als Synkre-
tismus (Formenzusammenfall) bezeichnet man den Umstand, daq-s,.ejq,e.Fgrm ver-

sghiedene Merkmale kodiert (s. Dudenredaktion L9957,439). l.{un kann man die

Verňáltnisse etwas leichter interpretieren.'V7ir sehen zum Beispiel, dass es einen B1ock

gibt, der aus Sg. Mask. Gen. und Sg. Neutr. Nom., Akk. und Gen. besteht, und einen

anderen Block, der Sg. Fem. Nom. und Akk. sowie die zugehórigen Pluralformen
umfasst. Von solchen Beobachtungen ausgehend, kann man nun Hypothesen ůber

die Markiertheitsverháltnisse bilden (vgl' Eisenber g 20063, 172" fÍ.).

!(ir haben in diesem Abschnitt gesehen, dass es Kongruenz in der Nominal-
phrase gibt und dass eine Aufgabe der Flexionselemente ist, diese Kongruenz anzu-

zeigen. Eine weitere wichtige Kongruenzbeziehung liegt zwischen Nomen und fini-
tem Verb yor. ZLlm Beispiel besteht eine Úbereinstimmung hinsichtlich der gramma-

tischen Merkmale Person und Numerus in dem folgenden einfachen Satz, der nur

aus Pronomen und finitem Verb besteht:

Fall des Demons-

(12\ sie

[3. Ps.]

Iss.]

sch1áf+t

[3. Ps]

[sg.]
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2.2.3 Zur Flexion des Verbs

f :e Flerion des Verbs nennt man auch Konjugation. Die folgenden Merkmalklassen
.:rJ fúr das finite Verb relevant:

' I finites Verb

l::.on Numerus Modus'. A ,r'ř\
l. -1. Sg. Pl. Ind. Konj. Imp.

Genus verbi

Aktiv PassivPrás' Prát. Pf. PqpÍ' Fut.1 Fut.2

:.:. \-erb ist finit, wenn es nach Person, Numerus, Modus und hinsichtlich des Tem-
: _. Prásens oder Práteritum flektiert ist. Nur Prásensformen und Práteritumformen
. ' j námlich als Ganzes flektiert. Zu den infiniten Verbformen rechnet man im A11-

:.::trinen den Infinitiv, das Partizip I (2.8. sebend) und das Partizip II (2. B. geseben).
'":,:::er kann man zwischen Prásens Lktiv (sehen) und Perfekt Aktiv (gesehen haben)
- ,''.:e Prásens Passiv (gesehen werden) und Perfekt Passiv (geseĎen worden sein)

--.:.:scheiden. Ferner muss man zwischen dem reinen Infinitiv (seben) und dem ezl-

: r.:tiv (etwa in der Unterschied ist schuer zw seben) differenzieren.
Prásens und Práteritum sind einfache Verbformen' weil sie nuI aus einer Wort-

- :::: bestehen. Anders das Perfekt (habe gesehen), das Plusquamperfekt (hatte gese-
',,: . das Futur (ruerde seben) und das Passiv (uerde gesehen): Diese Formen beste-
-:: r:lmer aus zwei Elementen und werden deshalb mehrteilige (komplexe) Verbfor-
-':: genannt (DudenredakÍion 1'9957, 437)'

\'as genau zu den infiniten Formen gerechnet werden soll, ist umstritten. So
' : -:]]-.Čt zum Beispiel Eisenberg (20063,1'99) das Partizip I nicht zu den infiniten Verb-
' ]::1-:l. Der wesentliche Grund dafůr ist, dass es - im Gegensatz znťÍ Partizip II -
- _:-: i;r analytischen Verbformen vorkommt. Fůr ihn ist es daher nichts anderes als ein
- : :i:ir. das von einem Verb abgeleitet wurde. Dagegen wird der Imperativ bei Eisen-
-,:;'1106'1, 202) nicht wie sonst iiblich ais Modus des finiten Verbs betrachtet, son-

-:: . :1s infinite Form. Eisenberg nimmt nur zwei Formen des Imperativs an, námlich
'- :. j]i man gewóhnlich als 2. Ps.Sg. (nimml) und 2. Ps.PI. (nehmt!) bezeichnet. Da es
-.:.:: imperativformen nicht gebe, kónne man gar nicht dávon ausgehen, dass der

-.:.::rir- nach Person markiert sei; er habe nur Adressatenbezug und sei daher infinit.
:'. :..l'rt in diesem Ansatz aber nicht nur offen, wie die Reflexivierung in Fállen wie
: '.;,,: "tnich/dich/"sich!erklárt werden soll, auch die Einordnung des sog. Adhorta-

:.,: Gelten wir!) und des Sie-Imperatls (Gehen Slel) bleibt unklar (vgl. Donhauser
'r: . Daher rechnen wir den Imperativmodus zu den Modi des finiten Verbs.

\\'áhrend der Imperativmodus einen bestimmten Satztyp, námlich den Impe-
- ,:.'. s.rrz. eindeutig markiert, ist dies bei den verbalen Modi Indikativ und Koniunk-
:l. :':;ht der Fall' Ihre Aufgabe ist es, die Faktizitát oder Irrealitát von Sachverhalten
_ - ::::rkieren (vgl. Zifonun et a|. 1'997,17zzÍf., Eisenberg 1'999' LL4 ft.\.

Im Bereich der Tempusformen muss man zwischen den Formen des Prásens

_:.: Práreritums und den verbalen I(onstruktionen des Perfekts, des Plusquamper-
-;:-:) so\\'ie des Futurs I und II unterscheiden. Es gibt hier einerseits die Formen, die

.: jem Hilfsverb werden + Infinitiv gebildet werden (ich werde schlafen, ich uerde
...:):jlien haben) und anderseits diejenigen, die mit einer Form des Prásens oder

finites Verb

Tempus
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Práteritums von haben oder sein + Partizip II gebíldet werden. Ferner ist zwischen
starken und schwachen Verben zu unterscheiden (vgl. ZiÍoru:n et aI. 1997,1684 ÍÍ.,
Eisenberg 1999, 103 ÍÍ.).

Starke Verben sind dadurch gekennzeichnet, dass sie im Práteritum oder Perfekt
einen anderen Vokal (Ablaut) aufrveisen als im Prásens. Zum Beispiel hei8t es sie tnfft,
sie traf, sie hat getroffez. Die schwachen Verben weisen oft keinen Vokalwechsel auf und
bilden ihre Formen immer mit dem Element -t wie ín sie spielt, sie spielte' sie bat gespielt.
Man kann die schwachen Verben heute als den unmarkierten Fall betrachten. Dies sieht
man vielleicht am deutlichsten an solchen Verben, die aus anderen Sprachen entlehnt
werden: diese flektieren immer schwach (sie zappt, sie zappte, sie bat gezappz). Auí3er-
dem bilden die starken verben einen tradierten, kaum mehr erweiterbaren Bestand.

Das Passiv wird mit einer Form des Hilfsverbs werden und dem Partizip II
gebildet. Es ist syntaktisch und semanrisch auf das Aktiv bezogen. Vergleicht man
den aktivischen satz Die Handwerker renouieren das Haus mtt dem passivischen
Das Haus wird (uon den Handuerkern) renouiert, so Íállt auf, dass das Subiekt des
Aktivsatzes im Passivsatz zu einer (weglassbaren) Prápositionalphrase wird, wáh-
rend das Akkusativobjekt des Aktivsatzes zum Subjekt des Passivsatzes wird (vgl.
Zifonun et aL. 1'997, 1788 ÍÍ., Eisenberg 20063, 124 Íf .).

Die verbalen Merkmalklassen haben verschiedene Aufgaben. Numerus und
Person dienen der Markierung von Kongruenz mit dem Subjekt. Modus und Tempus
sind dagegen Merkmalklassen, die spezifisch fiir das verb sind und bestimmre se-
mantische Eigenschaften ausdriicken. Das Genus verbi betrifft zwei mÓgliche Pers-
pektiven auf einen sachverhalt. Man sieht daran, dass die Merkmalklassen komple-
xe syntaktische und semantische Eigenschaften haben.

Dies sieht man auch bei dem Versuch, Markiertheitsverháltnisse aufzudecken'
So erláutert Eisenberg (20063, 154 f .) das Práteritum von rufen lnter Bezugnahme
auf GróBen wie 'Adressierung, und 'Schwere,:
(14) Das Práteritum vonrufen

Singular Plural
1. Person rief ef+en

2. Person rief+st f+t

3. Person rief rief+en

Fúhrt man nun die Unterscheidung zwischen Adressat und Nicht_Adressat ein, er'
gibt sich die folgende Gliederung, in der keine Synkretismen mehr vorliegen:

( 15 ) Das Práteritum von rufen (Darstellung ohne Synkretismen)

Srneular Plural
Nicht-Adressat en

Adressat st t

Man kann daraus zum Beispiel schlie8en, dass die Adressatformen der 2. Person
gegenůber dem Rest besonders markiert sind. Umgekehrt kann man argumentieren'
dass die Form fiir Nicht-Adressat und Singular' námlich rief, insoÍern 'leicht, ist, als
sie úber keine zusátzliche flexivische Markierung verfůgt.
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Aufgabe 2:'!(ie vollstándig ist das Imperativparadigma? Konsultieren Sie mehre-

re deutsche Grammatíken und vergleichen Sie die dort vertretenen Auffassungen.
Sammeln Sie die Argumente pro und contra Vollstándigkeit und ermitteln Sie die
Svnkretísrnen mit dem Indikativ und Kon|unktiv des Prásens.

2.3 Grundlagen der Wortbildung

2.3.1 Morphologische Grundbegriffe

Der wichtigste morphologische Grundbegriff ist der des Morphems. llnter einem

_\Íorphem versteht man im Allgemeinen ein einfaches sprachliches Zeíchen, das nicht

n.rehi in kleinere Einheiten mit bestimmter Lautung und Bedeutung zerlegt werden

kann. In diesem Sinne sind wórter wie Haus, rot, auf Motpheme. Morpheme darf
nan nicht mit Silben verwechseln. Silben haben keine eigene Bedeutung. Teilt man

das'!íort Lehrer in Morpheme ein, also Lehr+er, so haben beide Bestandteile eine

.igene Bedeutung. Teilt man das'síort in Silben ein, also Leh+rer, so ist dies nicht der

Fall. Silben werden in der Phonologie (s. Kap. 3) untersucht.
Allerdings gibt es einige Elemente, die man gerne als Morpherne klassifizieren

'.l'úrde, obgleich sie keine eigene Bedeutung haben. Dies gilt fůr das Infinitivmor-

:\em -en, aber auch fiir die 'ví'órter es und ez in bestimmten syntaktischen Kon-

,:rukrionen, wie zum Beispiel Es ritten drei Reiter zum Tor binaus oder Lisa ist
::l:u,er zu besiegen. Man kónnte die Definition aber prinzipiell so erweitern, dass sie

:ich diese Fálle abdeckt: etwa indem man sagt, dass Morpheme diejenigen einfa-

;ren sprachlichen Zeichen sind, die eine bestimmte Lautung und mindestens eine

::{erphonologische (d. h. semantische, syntaktische...) Eigenschaft aufweisen.
'!íir haben bisher einfache \7órter wíe Haws, rot' awf als Morpheme bezeich-

:..r. Diese Elemente nennt man auch Wurzeln. lrurzeln sind die unverzichtbaren

"rikalischen Kerne von '\Xl'órtern. Wórter můssen mindestens ein wurzelmorphem
.rrhalten. In der Regel kommen 'Wurzeln frei vor. Dagegen kommen Flexionsele-

::.in.e, die ja ebenfalls Morpheme im Sinne unserer Definition sind, niemals frei vor,

.:e sind gebunden. Gebundene Morpheme werden Affixe genannt. Affixe gibt es in

_-.,,'eierlei Form: Als Práfixe, dann stehen sie vor der'Wurzei, oder als Suffixe, dann

,:ehen sie hinter der Wu rzel.Da sich im Deutschen die Flexionselemente immer hinten

:n Wort befinden, handeit es sich also um Suffixe. Flexionspráfixe gibt es im Deut_

,;hen nicht.
Ein Element wie -er rn Lehrer ist nun keine !(/urzel, weil es in dieser Bedeutung

:rcht frei vorkommt. Es handelt sich auch nicht um ein Flexionselement, tritt aber

:inten an die verbale's7urzel lehr an, ist also ein Suffix. Soiche Elemente wíe -er tn
'| ehrer nennen wir Derivationssuffixe. Die Derivation ist neben der Komposition
lr'ie in den Fállen wie Haws+tiir rnd Elch+tesr) ein wichtiger wortbildungsprozess.

_\u8er Derivationssuffixen gibt es auch Derivationspráfixe, z. B. das Práfix wn- im
I ..\\ort unscnon.
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lVir kónnen die erláuterten Begriffsunterscheidungen ůbersichtlich in der fol-
genden Abbildung festhalten:

116l Morphem

Wurzel

Derivationsaffix Flexionsaffix

Die folgende Tabelle gibt die heimischen (nativen) und fremdsprachigen (nicht-nati-
ven) Derivationspráfixe und -suffixe nach FleischerlBarz (L995,36 Í.) wieder. In je-
der Rubrik wird jeweils ein typisches Affix fett hervorgehoben, das man sich als
Beispiel fiir die Rubrik merken kann:

(17) Affixe im Deutschen (Fleischer/Barz 1995)

Morphem

Affix (Práfix, Suffix)

Práfixe Suffixe
Natrv Nicht-nativ Nativ Nicht-nativ

Nomen eÍz-, ge-'
haupt-,
miss-,
un-j ur-

alan-, anti-, de-l
des-, dis-, ex-,
hyper-, in-, inter-,
ko-/kon-/ko1-,
kom-, non_, prá-'
pro-, re-, super-,
trans-, ultra-

-bold, -chen, -de, -e,

-(erlel)ei, -el, -er, -heit/
-keit/-igkeit, -icht,
-iaďjan, -i, -in,
Jein, -ler, -ling, -ner,
-nis, -rich, -s, -sal,
-schaft, -sel, -t, -tel,
-tum, -ung, -werk,
-wesen

-ament/-ement, -ant/-ent,
- anz/ - enz, -age, - at l - ár'
-arium, -at, -aille, -ade,
-asmus/-ismus, -ee, -esse,
-elle, -ette, -(er)ie,,eur,
-iere, -ier, -ik, -iker, -ine,
-(atlt/x)ion, -ist, -(i)tát'
-(atlit)or, -ose, -ur

Adjektiv erz-, mlss-
un-. ur-

a-/an-, anti-, deJ
des-/dis-, ex-,
hyper-, inJil-/
im-lir-, inter-,
ko-/kon-/kor-,
non-, para-, post-,
prá-, pro-, super-'
trans-, ultra-

bar, -e(r)n, -er, -fach,
haÍt, -icht, _ig, -isch,
lich, _los' -mál3ig,
sam

-abel/-ibel, -aU - ell, - antl
-ent, -at/-ár, -esk, -iv, _oid,
-os/-ós

Verb ab-, an-, auf-,
aus-, be-, bei-,
dar-, ein-, ent-,
er-, ge-, los-,
miss-, nach-,
ob-, ůber-, um-
unteÍ-' veÍ_'
vor-, wider-,
ZeÍ- 

' 
zll-

de-ldes-/dis-, in-,
inter-, ko-/kom-/
kon-/kor-/ko1-,
prá_' fe-' trans-

-ig, -(is/ifiz)ier, -(e)1

-(e)r

Adverb -dings, -ens' -halbeď
-halber, -hin, -lei,
-lings, -mals, -ma8en,
-s, -wárts, -weg,
-weise
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Die Klassifikation einzelner Elemente ist durchaus umstritten: Zum Beispiel ist un-

klar, ob die Elemente -uesen urld -werk wirklich Suffixe sind, oder ob -(is/ifiz)ier

:richt als nicht-natives Suffix gelten muss.
Man sieht anhand dieser Tabelle schon einen wichtigen Unterschied zwischen

Fráfixen und Suffixen. wáhrend Práfixe 6ft ,polygam, sind hinsichtlich der \7ortart
Jer Wurzel, vor die sie treten (vgl. erz- (N, A), znlss- (N, L,Y),un- (N, A))' sind

>urtixe tendenziell >monogam<' d. h. sie sind auf genau eine 'sí'ortart der'síurzel spe-

zialisiert (vgl. -ung (Y), -bar (Y)).
Aul3erdem ist es so, dass Práfixe die 'V7ortart der V/urzel intakt lassen; so ist

:;hón einAdjektiv undunschón auch' Suffixe dagegen verándern sehr oft die \7ort-
.rit ihrer '!íurzel; zum Beispiel wird aus dem Verb leit- durch die Hinzufůgung des

Suttires -ung óas Nomen Leitung und aus dem Verb ruasch- durch Hinzufúgung des

Sufrises -bar das Adjektiv waschbar.
Neben dem Begriff der \Turzel verwendet man noch den Begriff des Stamms.

L-nter einem Stamm versteht man ein Morphem oder eine Morphemkonstruktion,
_i: das bz:w. an die Flexionsmorpheme treten kónnen (Fleischer/Barz 1995,25). In
j_esem Sinne sind die Morpheme und Morphemkonstruktionen in (18) Stámme:

a. schón: Stamm ='Víurzel
b. un+schón: Stamm mit der 'ťy'urzel schón
c. schón+geist+ig: Stamm mit den !7urzeln schón und geist

i:_ l8a) fallen wurzel und Stamm zusammen' denn schón ist ein flektierbares Ele_

:lČnt. ln (18b) ist unschón das flektierbare Element. Es enthált als'Vrurzel scbÓn.In

] !c, ist schóngeistig das flektierbare Element; es enthált die beiden \Xlurzeln schón

_::d qeisÍ. 'Wenn es nicht darauf ankommt, ob etwas ein Stamm oder eine \7urzel ist,

.:rcht man auch einfach von der Basis einer Affigierung.
Darúber hinaus benótigen wir noch den Begriff des Konfixes.

Fanat+iker, Fanat+ismus, fanat+isch, fanat+isier+enl "Fanat
bio-, geo-, stief-, schwieger-...
-nom, -loge, -thek, ...

-r*,e diese Elemente sind zweifellos Bestandteile von líortbildungen. Sie kommen

;:.e: einerseits nicht frei vor, sind also keine typischen \7urzeln, anderseits sind sie

i:rle -{tfke. Dagegen spricht vor allem, dass sich Affixe nie miteinander zu einem

":.iststándigen Wort kombinieren lassen, wáhrend wir Kombinationen von Konfi-
..=:, durchaus vorfinden, z.B. Mikro+pbon, Sozio+loge, homo+gez. Auch haben

li lenre meist eine noch stárker zutage tretende lexikalische Grundbedeutung als

.rjre. Au8erdem sind Affixe entweder PriiÍixe oder Suffíxe, wáhrend einige Konfi-
t: lq-ie pbil óurchalls in erster oder zweiter Position eines '!7ortes auftreten kónnen

?b :I-bellene, bomo+phil), also nicht so starken Positionsbeschránkungen unterlie_

::: s. Kap. 2.5.3).
\bn unikalen Morphemen wíe Him(+beere), Brom(+beere), Schorn(+stein),

T;;rsend+)sas.sa sind die Konfixe darin unterschieden, dass unikale Morpheme ganz

:.!: 3n ihren'Wortkontext gebunden sind' wáhrend Konfixe auch in mehreren Um_

:.i'ungen auhreten kónnen (z. B. S chuiegermutter, S cbtuie ger sohn "')'
S.hliefilich wollen wir noch die Morphemvarianten nennen (vgl. Fleischer/Barz

1;v_í. jQ};
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(20) a. Schule, schul+isch; Auge, Áug+lein, Aug+apfel
b. Dorf, dórf+lich; Band, bind+en
c. il+legitim, im+potent, in+kompetent, ir+regulár

Schule und schul stnd Morphemvarianten, wobei die Variante schul durchPhonemtil-
gung zustande kommt. Entsprechend sind auge, aug, iiug Morphemvarianten, wobei
in aug/auge vs. iiug noch zusátzlich eine Vokalalternation vorliegt. Eine Vokalalterna-
tion iiegt auch in (20b) vor. In (20c) haben wir ein Beispiel fůr Práfixvarianten. Mor-
phemvariati<ln ist nicht auf die Wortbildung beschránkt. So werden die Flexionsele-
mente -e, -er -en, -n, -s, die alle den Nominativ Plural kodieren, als varianten eines
abstrakten Pluralmorphems betrachtet. In Analogie zur Allophon-Phonem-Unterschei-
dung in der Phonologie spricht man hier auch von Allomorphie (s. Kap. 3.3.2).

Fugenelemente sind vor allem bei Nominalkomposita auftretende Verbindungs-
elemente, die keine Bedeutung tragen (s. Kap. 2.S.3):

(21) Kind+er+garten, Staat+s+feind, Pferd+e+wagen, Herz+ens+wunsch, Fleisch+es+lust,
Blume+n+vase, Held+en+mut

Als Zirkumfixe bezeichnet man die diskontinuieriichen Morphemkombinarionen ge. . . t
bei schwachen Verben wd ge...en bei starken Verben (z'B. gespielt, gelaufefl.Ďiese
dienen der Bildung von Partizipien. Hinzu kommt das Zirkumítx Ge...e in Bildun-
gen wie Gerenne.

Aufgabe 3: Zerlegen Sie die im folgenden TeXt unterstrichenen $(órter in Mor_
pheme. Klassifizieren Sie alle Morpheme nach ihrem Status als !řurzel oder Affix
und bestimmen Sie die Wortart der Vflurzel. Fassen Sie Ihre Analyse in einer Tabel-
le zusammen.

Mir vergeht bisweilen die Freude am Spiet; stándig wird man gegángelt. In Bremen sind die
Promi-Logen direkt hinter dem lanblock. Von Vereinsseire wurden wir jetzt aufgefordert,
nícht mehr mit den Groíl-Fahnen und Schals zu schwenken, damit die Logenbesucher bes-
ser sehen kónnen. In Frankfurt wurden uns vor dem Stadion Fahnen verkauft, die uns
drinnen wieder abgenommen wurden. Im UEFA-Cup spíe1t der SV'$ferder wegen des Fern-
sehens manchmal schon um 16 uhr. In der champions League standen mif Bayern und
Manchester zwei l-andes-Vizemeister im Finale, und gegen die Versitzplatzung des V/eser-
stadions m$ssten wir erst auÍ die Barrikaden gehen. So geht der Fuí3ball vor die Hunde .

2.3.2 Typen der Wortbildung

Die wichtigsten Typen der l7ortbildung im Deutschen sind die Komposition und die
(explizite) Derivation. Unter einer Komposition versteht man die Bildung eines sí'or-
tes aus zwei (oder mehreren) vorhandenen \7órtern (s. Kap. 2.5):

(22) a. Spiel+automat,rief+blau,schwing+schleif+en
b. Donau+dampf+schiff+fahrts+kapitáns+dienst+handy'

Steuer+erhóhungs+beschluss+vorlagen+sitzungs+protoko11

Komposita kónnen im Deutschen recht kompiex sein, wie (22b) veranschaulicht.
Unter der (expliziten) Derivation versteht man die Bildung eines \Tortes aus einem
vorhandenen Wort und einem Derivationsaffix (s. Kap. 2.6):
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.- } a- An+pÍiÍÍ, un+glt:- Ďe+wirk+en
b- Penn+er, lieb+lich, marcch+ier+en

Di}Ei kánn es sich um Práfigierungen oder SufÍigierungen handeln, vgl. (23a) mit
'*3bt- Eirr dritter wichtiger wortbildungstyp ist die Konversion (s. Kap.2.7):

a_ V-N schau+en - Schau, lauf+en * LauÍ
b. N-V Fisch * fisch+en, Nerv - nerv+en
c_ Á-V blau - bláu+en, link - iink+en

Fille der Konversion, bei denen Vokalwechsel vorliegt ('Stammalternation,), wie z. B.
y'qfen - wurf oder entziehen * Entzug, werden bei Fleischer/Barz (1995, 51 ÍÍ.)
rk irylizite Derivation bezeichnet.

Komposition, Derivation und Konversion gelten als die Haupttypen der deut-
růeo Vortbildung. Daneben gibt es aber noch eine Reihe weiterer Typ.n, námlich
die Kontamination ('s7ortkreuzung' Kofferwort)(25), díe Kůrzung (26), dte Abkiir-

-(27) 
und das Akronym (Initialwort)(28).

5t Biirotel (Biiro+Hotel), Ossimilierung (Ossi+Assimilierung), mainzigartig
{Mainz+einzigartig), verschlimmbessern (verschlimmern+verbessern), jein (ja+nein)

16t Uni (Universitát), Bus (omnibus)' [ich bekomme drei] Mohn (Mohnbrótchen)

r-i VW (Volkswagen(werk)), AK\7 (Atomkrafrwerk), OB (Oberbiirgermeisrer, ohne
Befund...), Spvgg (Spielvereinigung)

:8l DIN (Deutsche Industrienorm), AIDS (acquired immuniry deficiency syndrom), Gróschaz
(GróBter Schuldenmacher aller Zeiten), Bafóg (Bundesausbildungsfórderungsgesetz)

Bei der Kontamination werden zwei !7órter so verschmolzen, dass'Wortmaterial aus
den originalwórtern gelóscht wird. Bei der Kiirzung wird T7ortmaterial am Ende
oder am Anfang der Originalwórter getilgt. Hier kommt der Fall vor, dass aus einem
komplexen'Wort ein einfaches Wort (mit der gleichen Bedeutung) wird. Der Unter-
schied zwischen der Abkiirzung und dem Akronym besteht darin, dass Abkiirzungen
qie eine Folge von Lauten, die den Buchstabennamen entsprechen, ausgesprochen
q_erden (z. B. [e:de'fau] fúr EDV), wáhrend sich bei den Akronymen ein neues pho-
nedsches Wort ergibt (z. B. Iba:fek] Íur Bafóg)'

Móglicherweise muss úber diese Wortbildungstypen hinaus noch ein weiterer
T1'p angenommen werden, námlich die Riickbildung. Auch hier handelt es sich um
einen Prozess der Verkijrzung:

|29) urauffiihren (<UrauÍfúhrung), staubsaugen (< Staubsauger)

Bei der Růckbildung wird ein weniger komplexes \íort durch Lóschung von V/ort-
material eines komplexen Originalwortes gebildet (vgl. Becker 1993b).

Eine befriedigende Wortbildungstheorie muss alle diese Wortbildungstypen bzw.
die fur deren Genese zustándigen Prozesse beschreiben und erkláren kónnen. Ein
Ansatz zur weiteren Bestimmung des Gegenstands der Wortbildung kann davon aus-
gehen, dass das einfache'Wort, das selbst nicht Produkt eines'Wortbildungsprozesses
ist, auf jeden Fall kein Gegenstand der Wortbildungsrheorie ist. Den Gegenstand der
Wortbildung auf komplexe, nicht flektierte 'síórter zu beschránken, ist aber nur in
Bezug auÍ die Komposition und die Derivation (also auf die 'verkettende. (konka-
tenative) 

'Wortbildung) 
sinn-roll. Bei der Konversion scheint es sich dagegen um ei-
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nen blofien Kategorienwechsel oder eine Umkategorisierung zu handeln; der Kom-
plexitátsgrad wird nicht erhóht. Bei der Kůrzung tiitt rogu. elne Komplexitátsreduk-
tion ein. 'Was aber bei der !(/ortbildung auf jeden Fail pňsieren -rr.., i., eine Verán'
derung eines schon vorhandenen'wortes, iei es d,rr.h Hinzuftigung eines anderen'Wortes, eines Affixes, durch Kategorienwechsel oder durch Kriržu'ň. *, diese Ver-
|nd1unq erfolgt, liegt ein sekundáres wort vor (ob dieses ntrn.infacň oder komplex
ist). Wir kónnen also festhalten: Gegenstand der Wortbildungstheorie sind sekundá-
re'Wórter, seien diese nun usuelle Bildungen oder Neubilduřg..r.

Áďgabé 4;,:Úrn w.elt!é'í :wortbildíogrtyp fiandelt es'5i61r,'5€;'d.''im folgenden
Text unt€ťstři&énan'\v.óřtein1 . ]

$irvergeht'lrirweilčn di9 řrerrde'anr $g:glistárdls wjrd.*no,g.gi{rge1t; In'Breirten'sind die .

Proasi:La$en direkt lrilrteÍ.dérrl Fanb'Iogk. Vo1'trhreinssq,ite ř,ú;deiiw!ietzt auÍgefordert,:
nicht rnehr,m,it den Grrr8.Fahaén und Sehals zu schwenken,,damitdie Lágenkiň&.e,.b*s.
ser sehirr.kiónrren.'In'Fragkf]I,ftl1vurden uns .vor dern Stadion tahnen verkauft, die'wrs
drinaen wieder abgenory$en wwdtn. Ir.rr UEFÁ.Cup spieltder SY Werdei wegen des řern ,

sehcas lnanclrmat]:scheln''ugr,'t6',Úir tn'der eharngióoi.League sranden]mit Bayé.rn únd
Manchlster zweí L:ndé*Y-"i'iemeisrer]im Finále, und:gege! di; veisl*piaiiunE des-'T{réšir_
stadions_'ťhusst€nwir eistáuť djéBarrikadeá:géheu]só geht d..'palšui]Goidie:Ftunde'

2.3.3 Wortstruktur

Komplexe-srófter haben eine Struktur. Betrachten wir als Beispíel die Derivation
Kindlicbkeit. \7ir kónnen dieses komplexe'Wort in die Morph 

"^" 
klrd' lich und keit

zerlegen.

(30) kind+lich+keit

Dabei ist kind eine lTurzel mit der 'Wortart 
Nomen, Jich ist ein Suffix und. -keit ist

auch ein Suffix.

(31) kird*o-"n, iichsugl,, keit5uii,"

Erstens kann man beobachten, dass diese Elemente nur in dieser Reihenfolge auftre-
ten kónnen. Das sieht man sehr deutlich, wenn man die anderen móglichen Reihen-
folgen ausprobiert:

(32) "kind+keit+lich; *keit+kind+lich; *lich+kind+keit; *keit+lich+kind; *lich+keit+kind

(Der Stern steht als Zeichen fůr nicht wohlgeformte Strukturen.)
Zweitens sehen wir, dass bestimmte Elemente enger zusammengehóren als

andere. So gehóren kind und -lich zusammen, weil sie ein Ádjektiv ergeben, wáhrend
-lich und -keit gar nichts ergeben. 'Víir kónnen Zusu^mergehórigk;it durch Klam-
merung ausdrúcken:

(33) [kind+lich]+keir; *kind+llich+keit]

Nun haben wir die Móglichkeit, die Struktur des Wortes Kindlicbkeit,die sich in der
Abfolge und Zusammengehórigkeit von morphologischen Baueinheiten zeigt, in ei-
nem Baumdiagramm wiederzugeben.
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N

ASx-.--.- |,'t\l
NSxlttl
kind lich keit

Yir haben in diesem Strukturdiagramm Folgendes ausgedrůckt: Das Nomen (N)

Lin'd erýbt zusammen mit dem SufÍix Jicb (Sx) das Adjektiv (H\ kindlich. Durch
řfinzuÍiigung des Suffixes -keit (Sx\ entsteht das Nomen (N) Kindlichkeit.

Mithilfe von Strukturdiagrammen kann man die Doppeldeutigkeit (Ambigui-

tár} von Wortbildungen erfassen. Ein typischer Fall ist das Kompositum Miidcben
+botdels+schule. Man kann darunter einerseits eine 'Schule fúr Mádchenhandel,'
anderseits eine 'Handelsschule fůr Mádchen, verstehen. Dieser Bedeutungsunterschied

sird in den passenden Strukturdiagfammen wiedergegeben (man beachte dazu auch
den Betonungsunterschied, vgl. Kap. 3.4.3.2):

r35) 
'A

---t 
-----t\

NN

INNI
lll

Mádchen handels schule

(36\ N

NN
I ----.----.tINNlrt

Mádchen handels schule

Es ist ůblich' iiber Strukturdiagramme in folgender Weise zu reden. In einer Konfigu-
ration

t37l

sind die Knoten A und B Schwestern voneinander und Knoten C ist ihre Mutter. C
dominiert ůber A und B (Dominanz)' wáhrend Knoten A dem Knoten B vorausgeht
(kázedenz). Die strukturellen Baueinheiten A und B nennt man auch Konstituenten
von C. Trůrde A sich in weitere Bestandteile D und E zergliedern, dann wúrde man D
und E mittelbare Konstituenten von C nennen, und A eine unmittelbare Konstituen-
te von C.

In den StrukturdiagIammen (35) und (36) haben wir keinen Knoten fůr das

Fugenelement s angegeben. Es ist sinnvoll, es an die jeweils vorausgehende Konstitu-
ente A) hángen. Dies ist in (35) die unmittelbare Konstituente Mijdchenhandel und
in (36) die mittelbare Konstituente handel.In (38) wird das Strukturdiagramm fůr
Handels s cb u/e wiedergegeben:
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N

----\
NN

I

NFulrll
Handel s schule

Legitimiert wird diese vorgehensweise durch die Annahme, dass die \7ahl des Fugen-
elements durch die vorangehende Konstituente bestimmt wird. Es hat keinen Sinn, in
einer Konfiguration wie (38) eine Konstituente s+schule anzunehmen (s. Kap. 2.s.2).

\(/enn man von Komposition oder Derivation spricht, meint man immer den
\Tortbildungstyp, der sich bei der Zerlegrng in unmittelbare Konstituenren ergibt.
Zum Beispiel ist [Lehr+er]+[mangel] ein Kompositum, das die Derivation Lebr+er
enthált. Und be+tueih+riiuch(+ern) ist eine Práfigierung, die das Kompositum'Weih+rauch enthált.

In einer Struktur wie in (38) haben wir eine bináre Verzweigung. obwohl eini-
ges dafúr spricht, dass Wortbildungen binár sind, ist z. B. eine ternáre Verzweigung
grundsátzlich nicht ausgeschlossen. Manchmal gibt es sogar gute Grúnde dafúÍ, einé
ternáre Verzweigung anzunehmen, z. B. in Fállen wie Ge+renn+e (vgl. olsen 1990c).

Es ist klar, dass nicht verkettende wortbildungstypen wie etwa die Konversion
mit einem Baumdiagramm nicht gut darstellbar sind. Konversionen scheinen nicht
strukturell komplex zu sein. Man kann sich zwar damit behelfen, die Darstellungs-
form unteť (39) nl wáhlen, aber diese besagt nur, dass sich ein Verb in ein Nomen
verwandelt und ein Nomen in ein Verb.

(39\

Úber die Natur dieses Wortbildungsvorgangs erfahren wir dabei nichts, allenfalls
erfahren wir etwas ůber die Richtung der Konversion. In Kapitel 2.7 kommen wir
auf das Problem zurÚck.

1'Aufgabe š' re1t!gq.q. sie.Bau.mdiágrámmi .ťiii' diq' foláéndón wóÍtb;tauí€eí ní.'
'']IÍr{ořmieien,Sie' sich íber ďie,,vorkó éndéí. {ixé und Bildungstýpeí'in Flei':
schiil,BáŽ { 1 9:9 s).':': : :

,;frawea,krimlpreis,i 'Wiss.9t+6chafilerfai,na*siÍjiekwng,, Versitzplaawag;:Eurcrz e''
"ščbnittiben'Unéi,nhéíttithk'eit',E;iérsetlalensa]ťbriiřjsťeIÍeiýernrsa|cber ] : '

I

N

I

N
I

I

V
I

I

Schau
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2.3.4 Wortbildungsregeln

An Strukturdiagrammen kann man Regeln der'Wortbildung ablesen. Solche Regeln
sind z. B.

(40) N*N+N Handels+schule

Der Pfeil in dieser Regel ist als ,besteht aus. oder 'expandiert zu, zu lesen. Nach dem

Muster solcher Regeln kónnen viele weitere Bildungen erzeugt werden. In Bezug auÍ

die Regel N * N+N wáren das zum Beispiel Kampf+hund,'Wesens+test, Elch+test'

ozon+loch, Steuer+reform, usw. Fúr N muss man also immer ein Nomen einsetzen'

Kann man mit dieser Regel auch komplexe Nomen wie z. B. Kampfhundtuesenstest

bilden? Das kann man in der Tat. Man muss dazu nur die Regel auf sich selbst

anwenden. Dann hat man eine rekursive Struktur.

(41)

NNtl
Kampf hund

ln diesem Fall wird die Regel auf beide unmittelbare Konstituenten angewendet. Es ist

aber auch móglich, sie nur auf eine der beiden unmittelbaren Konstituenten anzuwen-

derr, wie wir im Fall von Miidcben+bandelsschule (rechte unmittelbare Konstituente)

und Miidchenhandels+scbule (linke unmittelbare Konstituente) bereits gesehen haben.

Fiir die Anwendbarkeit einer rekursiven Regel wie in (40) gibt es nur eine

peychische, mit unserem Fassungsvermógen zusammenhángende Grenze. Im Deut-

schen gibt es ja auch sehr komplexe mógliche N+N-Komposita wie utter (42):

l42| Krankenkassenkostendámpfungsgesetzbeschlussvorlagenberatungsprotokollůberprii-
fu ngsausschussvorsitzende

Diese Bildung ist vollkommen korrekt und in einem sehr speziellen Kontext auch

durchaus sinnvoll. Dass man sie nicht verwenden wůrde, liegt daran' dass sie nur
sehr schwer zu verarbeiten ist.

Die Regel (40) beschreibt einen Spezialfall der Nominalkomposition, námlich

die N+N-Komposition. \7ir kónnen nun ausprobieren, welche anderen Nominal-

komposita es gibt. Dazu ercetzen wir das erste N nach dem Pfeil durch eine andere
'Wortart:

{43) N-N+N (Computer+tisch)
N - A+N (Rot+licht)
N - V+N (Dreh+griff)
N - P+N (Auf+wind)

Dies funktioniert fúr die HauptwortaÍten ganz gut. Fůr Konjunktionen oder Modal-
partikeln funktioniert es aber zum Beispiel nicht, weil es keine Komposita gibt' die

i- B. 
".tr 

Koniunktion oder Modalpartikel plus Nomen bestehen.

N

---^\.r' \
NNtl

wesen(s) test
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Die Voraussetzung dafúr, dass die gesamte Bildung ein N ist, ist, dass das rech_
te Element ein N ist. !íáre das linke Element ein N und nur das rechte ein A, wie in
metallblau, hátten wir ein Adjektin kein Nomen' Man nennt daher das rechte Ele-
ment den Kopf der vortbildung. Der Kopf bestimmt die \Tortart (Kategorie) der
Gesamtbildung.

Damit ist auch eine wichtige semantische Eigenschaft verbunden, die traditio-
nell in dem Begriff Determinativkompositum zum Ausdruck kommt. Ein computer-
tisch ist eine Art von Tisch, ein Tischcomputer eine Art von Computer. Die Bedeutung
des rechten Elements wird also durch die Bedeutung des iinken Elements determiniert
(oder modifiziert, wie man auch sagen kónnte). Nicht alle Komposita sind Determina-
tivkomposita, wie man an den Kopulativkomposita wie Spieler-Trainer oder siif3sauer
sieht: hier sind Erstglied und Zweitglied semantisch nebengeordnet (vgl. olsen 2001).

2.3.5 Der Kopfbegriff in der Wortbildung

vom semantischen Kopfbegriff ist der morphologische Kopfbegriff zu unterschei-
den. Eine wichtige Eigenschaft des l(opfs haben wir am Beispiel der Nominalkompo-
sition schon kennen gelernt: Der Kopf bestimmt die Kategorie einer Wortbildung.

\7ir kÓnnen nun fragen, was der Kopf einer Derivation ist. Da viele Suffixe die
Kategorie der \Vurzel, an die sie treten' verándern, liegt es nahe, in diesen Fállen das
Suffix als Kopf zu betrachten.

(44) a. Zieh+ung, Eitel+keit, mach+bar
b. Lehr+er, Fleisch+er
c. Wissenschaft+ler, Brief+chen, Lehr+er+in

Das -ung-SúÍix macht aus einem Verb ein Nomen' das -keit-SuÍfix macht aus einem
Adjektiv ein Nomen, das -bar-šlÍÍtx macht aus einem Verb ein Adjektiv' vgl. (44a).
Manche suffixe verhalten sich aber nicht der Erwartung entsprechend: Das -er-suf-
fix macht zwar in einem Fall wie Lehr+er auseinem Verb ein Nomen, aber inFleisch+er
kann man ihm solch eine V7irkung nicht zusprechen, weil Fleiscb schon ein Nomen
ist, vgl. (44b). Genauso verhált es sich mit dem -ler-SuÍÍlx, dem -cben-Sttffix und
dem -in-SuÍfix in (44c).

Mi-issen wir also den KopÍbegriff aufgeben? Das můssen wir nicht. Die Suffixe
bewirken noch etwas anderes, námlich die Veránderung des Genus:

(45) das Fleisch der Fleischer
dieWissenschaft der!řissenschaftler
der Brief das BrieÍchen
der Lehrer die Lehrerin

Iil/enn also nicht die Kategorie der wurzel verándert wird' dann wird doch mindestens
ihr Genus verándert.

Darůber hinaus bestimmt der Kopf auch die Flexionseigenschaften:

(46) der Brief die Brief+e
der Liebesbrief die Liebesbrief+e
das Briefchen die Briefchen

Der Plural des Kompositums Liebesbrief Íolgt dem Plural des l7ortes Brief, der auÍ -e
lautet.
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Beim Plural der Derivation Briefchen wird jedoch kein -e angehángt' sondern
gar nichts. Es handelt sich um einen Nullplural.'síir kónnen also festhalten, dass der

Kopf die Flexionsklasse einer Wortbildung bestimmt-
Práfixe kónnen im Allgemeinen nicht als Kópfe von Wortbildungen betrachtet

werden. Sie verándern nicht die Kategorie der'Víurzel und bestimmen nicht das Ge-

nus und die Flexionsklasse. Zum Beispiel wird in tlr+u.,ald die Kategorie' das Genus

und die Flexionsklasse durch das rechte Element wald bestímmt.
Es sieht daher so aus, als liege der Kopf immer rechts. Tatsáchlich hat man diese

Verallgemeinerung als Kopf-rechts-Prinzip formuliert: In komplexen \Tortbildungen

ist dasrechte Element der Kopf. Es scheint im Deutschen nur zwei wirkliche Problem-

fálle fůr das Kopf-rechts-Prinzip zu geben (zu Pseudo-Problemfállen vgl. Olsen 1990a).

Dies sind einerseits Fálle wie Ge+renn+e, Ge+beul+(e), Ge+zank+e, bei denen der Trá-

ger der'Wortartfixierung nur das PráÍix Ge- bzw. das Zirkumfix Ge...e seínkann (vgl.

áazu Olsen 199Oc). Anderseits sind es Fálle wie uer+holz+en, uer+iiing+en'

be+freund+en' be+ruhig+en, bei denen es auf den ersten Blick die verbalen Práfíxe uer-

vnd be- sein můssen, die der Kopf sind' da ja die Nomen Holz und Freund sowie die

Adjektive iung und ruhig dafir nicht in Frage kommen (vgl. Olsen 1'990b).
'!íir kónnen zusammenfassen: Der Kopf ist das rechte Element einer Wortbil-

dung. Er bestimmt die Kategorie' das Genus und die Flexionsklasse der \íortbildung.

2.3.6 Analogiebildung

Wortbildungsregeln haben einen analytischen Aspekt und einen synthetischen As-
pekt. Einerseits kann man mit ihnen schon vorhandene'Vřórter analysieren' anderseits

dienen sie der Erzeugung neuer (sekundárer) \řórter. Allerdings kann man beobach-

ten, dass nicht alle neuen lřórter nur aufgrund der Anwendung einer Regel zustande

kommen:

i47l Hausmann (Hausfrau), Braunzone (Grauzone), Fu8werker (Handwerker), Diplomkauf-

frau (Diplomkaufmann) Rei8bretttáter (Schreibtischtátef)' entmieten (vermieten), Fle-

xibelchen (Sensibelchen)

ln diesen Fállen scheint die neue Bildung nicht aufgrund einer Regel zustande zu

lrommen, sondern durch Bezug auf eine schon existierende \7ortbildung (in (47) ín

Klammern gesetzt). Diese muss man kennen, um die Bedeutung der Neubildung zu

rerstehen' Analysiert man also Hausmann in der Bedeutung 'Mann, der vorwiegend

mit der Fůhrung eines Haushalts bescháftigt ist, blo( als [[Haus*][mann*]]^, wie es

&m Regelansatz entsprechen wúrde, kann man diesen Bezug auf Hausfrau gar nicht

eusdriicken.
Ein weiterer Fall ist das Verb aufdecken in der Bedeutung 'zudecken růckgángig

machen.. Dessen Semantik erschlie8t sich nicht durch ďe Analyse als [[aufp6^1] [decky]]u'
stil man so nur die widersinnige Paraphrase ,durch Decken óffnen, wie bei awfbre-

ůen ÁurchBrechen óffnen, erhalten wiirde. Beí aufdecken muss man dasWort zude-

ctarr kennen, um die Bedeutung 'Zudecken růckgángig machen' erschlieí3en zu kón-

mr- Es handelt sich also um eine Analogiebildung (vgl. Becker 1'993a, 1'84 ÍÍ.)'

Es ist umstritten' welchen Status die Analogie in der Vortbildung hat. Fůr Be-

ctet (1993a) ist sie so zerftralftlr die Tíortbildung' dass er fúr eine eigene ,paradigma-

rirche Morphologie, pládiert' deren Aufgabe es sei' Beziehungen zwischen Vortstruk-



40 Lexikon und Morphologie

turen zu erforschen. Becker rechnet Analogiebildungen wie Hausmann oder aufbre-
cbenzu den Ersetzungsbildungen. Dies sind Bildungen' bei denen nicht der Basis eťwas
hinzugefúgt wird' wie bei der Komposition oder der Derivation, sondern ein Element
der Basis ersetzt wird. Zum Beispiel wird in Hausfrau das Zweitglie d Frau durch Mann
ersetzt' Andere Autoren bemángeln' dass es kaum Restriktionen fúr die Anwendung
dieses Erklárungsmusters gebe (vgl. Altmann/Kemmerling 2OOO, 20).

lVir halten daran fesr, dass wortbildungsregeln die struktur von Bildungen
wie Hausmann, aufbrecben rJnd IÝiibzeug korrekt wiedergeben. Analogie scheini in
erster Linie ein psycholinguistisches Phánomen zu sein, weil bei der Produktion und
der Interpretation einer entsprechenden Bildung die Kenntnis eines Musters voraus-
Sesetzt wird. Das tangiert aber nicht den Umstand, dass das Resultat einer'Wortbil-
dungsregel des Deutschen entspricht.

2.4Wortbildung im Lexikon

2.4.1 Zum Lexikonbegriff

Im Folgenden betrachten wir einige Grundannahmen einer lexikalistischen Wortbil-
dungstheorie.'Wir kónnen davon ausgehen' dass das Lexikon eine Liste von Lexikon-
einheiten enthált. Jede Lexikoneinheit erhált einen Lexikoneintrag. Lexikoneinheiten
sind einerseits die freien Morpheme wte Haus, rot, spiel-, nur, anderseits usuelle Mor-
phemkonstruktionen wie zum Beispiel 'waht+kampf, 

[Jn+sitte oder Lehr+er. Hinzu
kommen Lexikoneintráge fůr gebundene Morpheme (Affixe). Diese Annahme ist
keineswegs selbstverstándlich und muss begrúndet werden. Das wesentliche Argument
dafijr ist, dass das Lexikon diejenigen Mittel bereit stellen muss, die potenzielle \7órter
erzeugen. Potenzielle wórter sind solche !7órter, die jederzeit nach Wortbildungsre-
geln bildbar sind, aber de facto noch nicht gebildet (oder schon einmal gebildet, Jann
wieder vergessen) wurden. Es ist klar, dass dann auch rJ7ortbildungsregeln ein T'eil des
Lexikons sind' denn diese definieren ja die Menge der potenziellen !7órter.

Umstritten isr vor allem, ob man als Lexikoneinheiten usuelle Morphemkon-
struktionen zusátzlich zu freien Morphemen und Affixen annehmen soll. Man kónn-
te sich námlich vorstellen, dass \7ortbildungsregeln nicht nur bei neuen 'Ví'órtern

benutzt werden, sondern auch bei usuellen, sofern diese regelmáBig gebildet werden.
So findet sich die Auffassung, dass nur die Vórter ins Lexikon gehóren, die mindestens
eine Eigenschaft haben, die als Ausnahme betrachtet werden muss (vgl. Arono ÍÍ 1976).
Zum Beispiel stehen dann im englischen Lexikon die !íórter heigll+t und trans+
mission, weil das suffix -r bzw. die Bedeutung ,gearbox of a car, nicht voraussagbar
sind, aber lou+ness und e+mission Íjndet man nicht im Lexikon, weii es vollkom-
men reguláre Bildungen sind.

Diese Auffassung wird heute meist aus psycholinguistischen Grůnden als un-
plausibel abgelehnt, weil man offenbar usuelle reguláre Bildungen nicht in der Sprach-
produktion jedesmal neu bildet, sondern schon fertig abruft. Auf der anderen Seite
wúrde natůrlich die Speicherkapazitát des mentalen Lexikons nicht so sehr belastet,


