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Czesława Schatte Zur attributiven Funktion der
Nominalphrase im Deutschen 

und Norwegischen

Eine der vielen syntaktischen Funktionen, die eine Nominalphrase (NP) im Satz erfiillen kann, ist die des Attributs. Dieses wird dabei ais eine reine Oberflachenerscheinung verstanden, die sich in den meisten Fallen in den ihr zugrundeliegenden Strukturen auf andere Funktionen zuruckfuhren lafit. Diese „Oberflachlichkeit” des Attributs deutet darauf hin, daJ3 es sich ais Satzglied nicht auf derselben Ebene wie Subjekt ■oder Objelkt beffiindfeit. Es ibesffltzt Ikeine Selbstandiigfkeńit. sondern ist viel- mehr ein Satzgliedteil, ein „Binnenglied”, dessen Abhangigkeit von einem anderen Satzglied (einem Bezugswort) am besten durch die Verschiebe- probe erkennbar wird. In der modernen Logik wird jedes Attribut „ais deklassierties, ais potenziełłes Pradikat”1 und aUs eine Pradikation dlar- gestetllit. Da 'das Attiribult nfchts ainideres ais eine engere Determinierung des Substantivs ist, findet es in einem Baumdiagramm seinen Platz unter dem S-Knoten im D-Komplex ais ein im Matrixsatz eingebetteter Kon- stituentensatz:

1 G. H e 1 b i g: Probleme der deutschen Grammatik fur Auslander, Leipzig 
1976, S. 64.

/VP

d'Nur wenige Attribute (manche enge Appositionen, bestimmte Ver- bindungen bei Angaben) lassen sich nicht auf eine Pradikation zuruckfuhren.
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Das Attribut kann jeder beliebigen NP im Satz ais seinem Bezugswort hinzugefugt werden. Der Form und Gebundenheit nach gibt es freie und 'konsitiiltu|tiive Attribute, der Stellunjg ziuim Bezugswort nach voran- und nachgestellte, die jedoch immer in unmittelbarer Nahe des Bezugswortes erscheinen, von dem sie durch andere, nicht zu demselben substantiv,ischen Ausdruck gehorigen Worter nicht getrennt werden kon- nen. Eine Ausnahme scheint hier das Genitivattributt zu sein:
Der Sóhn eines vor Ainlkumft der Gaśte in Bełin gesfborbenen Di- 
rektors^.Wird dieses Beispiel in einen Satz eingebaut, so konnte anhand einer Verschiebeprobe gezeigt werden, daB das Attribut und dessen Bezugswort nur scheinbar voneinander getrennt sind. Das Genitivattribut besitzt hier namlich noch sein eigenes Attribut (in diesem Fali ein sog. erwei- tertes Partizipialattribut), das seinen Platz immer in dem nominalen Rahmen zwischen dem Artikel und dem Substantiv hat. Auf diese Weise ergibt die ganze Struktur eine vom nominalen Rahmen zusammengehal- tene Einheit, die insgesamt ais Genitivattribut gilt.Ais ungrammatisch werden Strukturen angesehen, die verschiedent- lich im Dialekt vorkommen:..., in dem er einen Roman las von A. Seghers.Die norwegischen Attribute unterliegen einer solchen Gefahr der Trennung vom Bezugswort nicht, da das Verb immer vor dem Objekt und seinen Erganzungen stehen muB:..., indes han leste en roman av A. Seghers.Die attributiv fungierenden Nominalphrasen kbnnen folgende For- men annehmen:1. NonnniaOipihrafee im Geniitiv2. Prapositionalphrase3. Nomen ohne Kasusmertkrnal4. im Falle der Ąpposition Nominailiphrasen iim beliebigen Kasus sowie Yerbiindiumgen anit ais und wie.Die haufigste Form des substantivischen Attributs bildet die zu jeder anderen NP auBer den Personalpronomen hinzufugbare genitivische NP. Den genitivischen nominalen Attributen liegen Satze mit Verben wie haben, besitzen, gehoren, sein ais Pradiilkalt zugrunde:das Haus des Naćhbarn <—

das Haus, das der Nachbar hat/ 
besitztder Nachbar hat/besitzt ein Haus

naboens (nabos) hus <—< huset som naboen har naboen har et hus
142
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uiartssprache, [in:] Deutsch dis Fremdsprache 1/1973, S. 1.4.



Das Genitivattribut kann im Deutschen sowohl voran- ais auch nach- gestellt werden. Bei der Nachstellung wird die genitivische NP oft durch eine prapositionale ersetzt:
Heines Gedicht — das Gedicht Heines — das Gedicht von HeineDiese Wahl zwischen Voran- und Nachstellung ist im Norwegischen nicht móglich. Das Geiiitivattribut hat seinen festen Platz vor dem Bezugswort. Tritt das Bezugswort vor das Attribut, so erhalt es die prapositionale Form:
mors veske — vesken til moren
Norges hovedstad — hovedstaden til NorgeMit der Voran- und Nachstellung des Attributes ist in beiden Spra- chen die Artikelwahl verbunden. Das vorangestellte genitivische Attribut schlieBt den Artikel aus, es ubernimmt selbst dessen deiktische Funktion, und der Artikel eriibrigt sich. Tritt das Attribut in die Nachstellung, so erhalt sein Bezugswort — abhangig von den Kontextbedingungen — den bestimmten oder unbestimmten Artikel.Isaćenkio nnlachlt iin seilnetr Arbeiit8 auf solche getnitivische Nioimiinal- phrasen aufmerksam, die sich durch einen Dativ ersetzen lassen und deshalb in der Oberflachenstruktur vom Dativobjekt schwer zu unter- scheiden sind:a) Dem Mann gefallt das Buch.b) Dem Mann schmerzt der Riickeri. -> Der Riicken des Mannes schmerzt.Im ersten Satz liegt eine zur Verbalphrase gehbrende Dativergan- zung vor, im zweiten geht die Dativform auf eine genitivische Struktur zuriick und gehórt somit zur Subjekt-NP. Strukturen mit dem posses- siven Dativ statt einer Genitiv-NP kommen manchmal in der Umgangs- sprache vor:die Biicher des Lehrers — dem Lehrer seine Biicher
leererens boker — leereren sine bokerder Hut Onkel Karls — Orikel Karl sein Hut 
orikel Karls hatt — onkel Karl sin hattVom Norwegischen ist diese Form aus dem Deutschen ubernommen wiordein uind Ikoimmit vor adlem dm muindlichen Sprachgebraiuch vor, be- soinders im Dialekt van- Bergen.Neben dem Genitivattribut gibt es in beiden Sprachen attributiv fungierende Prapositionalphrasen, die u.a. folgende Inhalte ausdriicken kónnen:1. lokale:

3 A. Isaćenko: Das syntaktische Verhaltnis der Beziehungen von K&rpertei- 
len im Deutschen, [in:] Studia Grammatica V, Berlin 1971. 143



Die Walder in Norwegen sond etwiig gruin.Skogene i Norge er evig gronne.2. possessive:Ein Freund von mir fuhr in die Ttirkei.En venn av meg reiste til Tyrkia.3. temporale:Der Unterricht am Morgen ist anstrengend. Undervisningen om morgenen er hard.4. beschreibende:Am Fenster sitzt ein Mann mit Glatze.Ved vinduet sitter en mann med manę.Auch den prapositionalen attributiven Nominalphrasen liegen Pra- diikaftionen ziugrunde, mefetens in Farm eflnes Relativ- oder Kopiulalsiat- zes.
S

Die dritte Gruppe der nominalen Attribute bilden Nominalphrasen ohne Kasusmerkmale. Inhaltlich sind das MaB-, Zeit-, Raum- oder Grad- bezeichnungen:ein Becher Wein eine Tasse Tee ein Jahr Zeit et beger vin en kopp te et Ars tidSolche Formen kónnen ais Resultate einer Redulktion betrachtet wer- den, was sich dadurch erklaren lieBe, daB wir beim Hinzufiigen eines Adjektivs die ursprungliche Form mit Kasusmerkmal wieder erhalten: ein Glas guten Weins (umgangssprachlich' heute auch: ein Glas guten Wein)Es gibt Linguisten, die derartige Bildungen ais Appositionen auffas- sen. Glinz klassifiziert diese Formen ais AngabegroBen, die vom Kon- 144



text und der Beschaffenheit des Verbs abhangen. Sie stehen im Akkusa- tiv, wenn die ganze Struktur ein Objekt ist. Bei Verben, mit denen sie eine Subjekt-Pradikat-Konstruktion bilden, stehen sie im Nominativ.Im Norwegisehen ist nur in wenigen Fallen die Reduzierung so weit gegangen, v.a. bei allen Zeitangaben bleibt die genitivische Form erhal- ten. Die Struktur des norwegisehen substantivischen Attributs ist im allgemeinen komplizierterer ais im Deutschen; in vielen Punkten ist sie auch abweichend. Der erste Unterschied betrifft die Stellung des geni- tivischen Attributs, das immer vorangestellt wird (wie im Englischen). Bei der Ersetzung des Genitivattributes durch einen Prapositionalaus- druck weist das Norwegische keine einheitliche Praposition (wie das deutsche von) auf, sondern ihre Wahl ist inhaltsabha-ngig:1. Driickt das Genitivattribut ein Verhaltnis der Zugehórigkeit aus, steht im Prapositionalgefuge til.
barnas vaerelse------- >vaerelset til barna2. Driickt das Attribut einen Teil eines Ganzen (partitiv) aus, wird 

av oder til gebraucht.en av mannens hatter------- > en av hattene til mannen3. Beim allgemeinen (objektiven) Inhalt verwendet man die Praposition av.
Amerikas oppdagelse-------->oppdagelsen av Amerika4. Keine vorgeschriebene Praposition gibt es beim órtlichen Verhalt- nis.
byens politimaster------- > politimasteren i byen
skipets kaptein—1---->ikapteinen pa skipetBei attributiven Konstruktionen mit einem Eigennamen wird im Norwegisehen oft das Kasusmerkmal weggelassen (wie im Englischen).
Oslo havn statt: Oslo’s havn
Oslo universitet statt: Oslo’s universitet
Trondheim sporvei statt: Trondheim’s sporveiIm Deutschen haben wir in diesem Falle entweder eine adjektivi- sche (Osloer Hafen) oder eine prapositionale (der Hafen ton Oslo) Kon- struktion. Eine dem Deutschen unbekannte Erscheinung bilden die ge- nitivischen Nominalphrasen mit der sogenannten Doppelbestimmung (dobbelbestemmelse).
den gamie manns sykdom— den gamie mannens sykdom 
de storę byers problemer — de storę byenes problemerFriiher wurde in solchen Strukturen nur der voranigestellte adjekti- vische Artikel verwendet. Mit der Zeit entwiokelte sich parallel zu der „einfachen” Form die zweite mit beiden Artikeln, dem vorangestellten 

10 Neophilologica 145



adjektivischen und dem nachgestellten substantivischen, was eine „drei- fache Bestimmung” des Substantivs zur Folgę hat.Die possessive s-Endung wird im Norwegischen auch auf Personal- pronomen iibertragen. Die Sprache besitzt keine echten Possessivprono- men der dritten Person, sie sind durch das Hinzufiigen der genitivischen s-Endung an entsprechende Personalpronomina der 3. Person entstan- den. mors husNorges konge brors bok hundens plass
— hennes hus— dets konge— hans bok— dens plassHeutzutagę fungieren diese Formen ais Possessivpronomen, etymo- logisch sind sie jedoch ais Genitivformen der Personalpronomina zu betrachten.Ais Bezugsworter der nominalen Attribute fungieren in den beiden Sprachen in erster Linie Nomen. Beim prapositionalen Attribut kann an dereń Stelle auch ein Pronomen auftreten.Liebt ihr in der Stadt auch die Natur so wie wir auf dem Land?*  

Har dere fra byen naturen nogsa gjerne som vi pa tandet?Die nominalen Attribute treten bei Adjektiven und Adverbien ais Bezugswortern ais prapositionale oder konjunktionale auf:
Innen im W aide war es angenehm ikuhl. 
Inne i skogen var det behagelig kjolig.Dieser Laufer ist sćhnell wie der Wind.Denne loperen er rask som uinden.Eine besondere Form substantivischer Attribute bildet die Apposition, das ist eine einer anderen hinzugefugte NP unter Beibehaltung dessel- ben Kasus. Appositionen begleiten ais entbehrliche, nicht restriktive Erlauterungen die Nomina, mit denen sie referenzidentisch sind. Die Art ihrer Gebundenheit an das dominierende Substantiv scheidet sie in selbstandige (lockere) und nicht selbstandige (enge) Appositionen. Die immer in Nachstellung erscheinenden und von ihrem Bezugswort durch Komma getrennten lockeren Appositionen lassen sich, wie die meisten Attribute, auf eine pradikative Grundsstruktur zuruckfuhren:Unser Nachbar, ein alter Lehrer, besuchte uns oft.Unser Nachbar, der Nachbar/er ist ein alter Lehrer,... Naboen vżr, en gammel leerer, besokte oss ofte.Naboen vżr, naboen/han er en gammel leerer,...

4 Zit. nach: D. Schulz, H. Griesbach: Grammatik der deutschen Spra
che, Miinchen 1972, S. 360.146
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unser fJ3cr>ber
N&chbar 
ist altDas Subjekt der eingebetteten Konstituentensatze ist in jedem Fali das Bezugswort der appositiven Konstruktion. Im Transformationsteil unterliegen solche Satze einer Tilgung, indem ihr Subjekt eliminiert wird. Die Apposition ist also eine Art Ellipse, in der alle in dem Pro- zei3 der gprachlichetn Kommunikatiion entbehrlich-en Elemente reduziert werden.Die zweite Gruppe der Appositionen bilden die engen, nicht selb- standigen, die im Verhaltnis zum Bezugswort voran- und nachgestellt sein konnen. Diese ergeben keine so einheitliche Gruppe wie die selb- standigen. Hierher gehoren u.a. Vomamen, Titel, feste Rang-, Verwandt- schafts- und Berufsbezeichnungen:Onkel Heinz Lehrer Muller Bezirk Dresden der Manat Juli

onkel HeinzIseretr MullerDresden fylke mżneden juliEs ist manchmal schwer zu entscheiden, welches der Substantive das Grundwort und welches die Apposition ist. AufschluB dariiber kann man teilweise durch die syntagmatische Substitution erhalten. Nur manche der engen Appositionen lassen sich unter Umstanden auf pra- dikative Grundstrukturen zuriickfuhren und wie die selbstandingen unter dem D-Knoten ableiten:Karl der Gro/?e-<------- Karl, er wurde der Grofie genanntMeistens liegt ihnen jedoch keine Pradikation zugrunde, womit sie zu den wenigen in der Basis erscheinenden Attributen gehoren. Sie werden unter der Kategorie A im nominalen Kernkomplex abgeleitet:io» 147



Die Ableitungsregeln fur die enge Apposition im Deutschen wurden von Andrzej Z. Bzdęga genau erstellt5.

5 A. Z. Bzdęga: Zur expressiven Wertung der Nominalphrase im Deutschen, 
[in:] Studia Germanica Posnaniensia II, Poznań 1973, S. 121.

Die entsprechenden Regeln fur die enge norwegische Apposition umterscheaden siich von den dieutschein mur bei der E^pamdierung von Asyn:
^syn.

N1

Der erste Unterschied bezieht sich auf das Problem der Personal- form des Verbs, die in beiden Numeri und allen Personen gleich ist. Der zweite betrifft die Anredeform des Ihrzens, die dem Norwegisehen unbekannt ist. Im gesprochenen Norwegisch von heute kann man eine Tendenz zur Vermeidung der De-Form (deutsch: Sie) beóbachten, die immer haufiger durch du ersetzt wird.Es gibt noch eine enge elliptische Apposition, bei der das Bezugswort weggelassen wurde. Bedingung fur eine solche Struktur ist das Vorhandensein des Merkmals [ + definit] beim Bezugswort:das Haus des Herrn Neumann herr Neumanns hus das Haus Neumann huset NeumannAis Appositionen werden auch nominale Attribute mit ais und (sel- tener) wie angesehen, die jedoch besonders wegen der hier auftretenden und ais korrekt geltenden Abweichungen von der Kongruenzregel einer ausfuhrlicheren Darstellung bediirfen.Zur Veranschaulichung der Regeln fur die Ableitung der engen Apposition steht nachfolgend das Baumdiagramm des folgenden Satzes:a) Darf ich Sie um Salz bitten, Herr Professor?b) Bor jeg .be Dem om salt, herr professor?
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a)
VX

I

Die Erweiterutng einer NP durch substantivische Attribute ist theo- retisch unbegrenzt, solange die Aussage akzeptabel und verstandlich’ bleibt. Das vom Artikel und Nomen umrahmte Feld kann durch erwei- tertes Attribut ausgefiillt werden. Diese nur den Sprachen mit Artikel eigene Konstruktionsart vergrbfiert die Informationsaufnahmefahigkeit eines Satzes und ermóglicht gleichzeitig eine gewisse Knappheit der Aussage, die die verbale Ausdrucksweise nicht zulaBt. Strukturen mit erweiiteirten Attribuitem stad chariafkteristisch fur Geseitizes-, Wissen- schafts- und Fachtexte, was gemeinhin ais „Nominalstil” bezeichnet wird. Das Norwegische hingegen nutzt diese Erweiterungsmoglichkeit kaiuim uinld ziieht die verbale Ausdmdksweiise (mefist Reiiaitivsaitze) vor.der einen Brief schreibende Mann — mannen som skriver et bret)149



Zu erklaren ist dieser Unterschied vielleicht damit, daB der bestimm- te Artikel im Norwegischen in Nachstellung (ais Anftigung) auftritt, urid bei der sogenannten DoppeTbestimmung der entstandene Rahmen nur (wenige) adjektivische Erweiterungen zulaBt: der alte einen Brief schreibende Mann —— den gamie mannen som skriver et brev.

Czesława Schatte

FUNKCJA ATRYBUTYWNA FRAZY NOMINALNEJ W JĘZYKU NIEMIECKIM 
I NORWESKIM

Streszczenie

Jedną z funkcji syntaktycznych frazy nominalnej w zdaniu jest funkcja przy
dawki, rozumianej tutaj jako zjawisko struktury powierzchniowej. Tak ujęta przy- 
dawka daje się w większości przypadków sprowadzić do predykacji. Tylko nie
wielka liczba przydawek ma swoją reprezentację w strukturze głębokiej. Przy- 
dawka nominalna może zarówno w języku niemieckim, jak i norweskim mieć 
postać frazy nominalnej w dopełniaczu, frazy przyimkowej, frazy bez wykładnika 
przypadka, frazy w dowolnym przypadku oraz połączeń z ais i wie (som). Naj
częściej występującą formą przydawki jest fraza nominalna w dopełniaczu, dająca 
siię sprowadzić do predykacji. O ile w języku niemieckim taka przydawka może 
występować przed i po wyrazie określanym, to w języku norweskim tylko przed 
tym wyrazem. Związane jest to ściśle z wyborem rodzajnika.

W zakresie użycia fraz przyimkowych jako .przydawki obydwa języki nie wy
kazują większych różnic. Przy frazie nominalnej bez wykładnika przypadka re
dukcja w języku norweskim nie jest posunięta tak daleko jak w niemieckim. 
Zanik cech przypadka występuje natomiast przy norweskich imionach własnych 
w funkcji przydawki. Charakterystyczną cechą języka norweskiego jest podwójne 
określenie rzeczownika, które w dopełniaczu może przejść w określenie potrójne.

Szczególną formę przydawek nominalnych stanowią apozycje, z których część 
nie daje się sprowadzić do predykacji. Odpowiednie reguły ukazują sposób dery- 
wacji tego typu konstrukcji w obydwu językach.

UecjiaBa Ulane

ATPWByTWBHAH GyHKUHH HOMHHATOBHOH <DPA3bI B HEMEIJKOM 
W HOPBEXCKOM H3bIKAX

CogepjKaHne

OgHOH H3 CHHTaKTMHeCKHX (jjyHKUHił HOMHHaTHBHOH <j>pa3H B IipeflJIOJKeHHH HBJIHeTCH 
(JiyiiKUHH onpegejiCHHH, paccMaTpHBaeMoro 3gecb KaK HBjicnne noBepxHOCTHofi CTpyKTypu. 
IloHHMaeMoe TaKHM oópa3OM onpegejieHHe mojkho cBecTH b óojibimnicTBe cjiywaeB k npe- 
gHKauHH. Tojiłko Heóojibmoe wuo onpegejieHHft ywacTByeT b raydoKoft crpyKrype. Ho- 150



MiinaTiiBHoe onpeA&nenne ksk b HeMemtOM, Tan h HopBe>KCKOM a3HKax MO>Ker i;MeTt> bi;a 
HOMHnajibHofi <j)pa3bi b poAHTenbiioM naae>Ke, npąn.Ji<»KHoft $,pa3bi, <j)pa3bi 6e3 noKa3a- 
TejiH na/ieJKa, <j)pa3bi b jik>6om naaejKe, a laioice coejjHHeHiiH -c ais u wie (som). Haa- 
ćojiee yacro BCTpeaaioiuenca (J)opMoft onpeaeJienHH HBJiaeTca HOMHHaTHBnaa (jjpaaa b po/iii- 
Te.nbiiOM naflOKe, KOTOpyio możkiio CBecTi; k npejuiKamni. H ecjin b hc-mcukgm aabiKe Tanoe 
onpejt&neHHe MoaceT naxoflMTbca nepea u nocjie onpeaejiaeMoro c.ioBa, to b HopBejKCKOM 
M3bIKe TOJIbKO nepCfl 9THM CJIOBOM. 3t0 T6CHO CBH3aH0 C BblÓOpOM apTHKJIH.

lIto jkc KacatTca npi;MeHenHa npea.no;KHhix cjjpas kbk onpeaejieHiia, to hh b oahom 
H3 3thx aahiKOB cymecTBeH.Hbix pa3Ji.mMH hot. B HOMMHaTHBHofi <j)pa3e 6 63 noKa3aTejia 
nafleaca pe/tyKiina b hopbokckom aabtKo He tbk chjił»ho pa3BSHTa, kbk b HeMenKOM. HcHe3- 
HOBeHHe naae?KHbix sepT HaóJHOflaeTca, ojjHaKO, b hopbc>kck.hx co6cTBenHbix HMeHax 
b (jjyHKHHii onpeaejieHHM. XapaKTepHOH sepToft iicpBejKCKOr-o M3biKa HBJiaeTCa flBoiiHoe 
onpeae^eHHe cymecTBHTejibnoro, KOTopoe b poaiiTeJibnoM naae>Ke mojkct nepeftrH b Tpofi- 
Hoe.

OcoSyro (jjopMy HOMKnaTHBHbix onpeaejieHHH cocTaBJiaiOT annoaiman, sacTb KoTopbix 
HCBO3MOJKHO cBecTH k npejtHKaiiHH. CooTBeTCTByKiiHiie npaBiMa yKasbiBaiOT na cnocoS 
flepHBaUHH 3TOIO THna KOHCTpyKH,HM B o6onx H3bIKBX.


