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register im älteren baltischen: 
die postillen des altlitauischen 
und altlettischen1

1. r e G i s t e r. der terminus Register wird hier als oberbegriff für jede sprach-
varietät verwendet, die durch ihre situativen merkmale definiert ist. dazu gehören 
u. a. die absicht des sprechers, die beziehung zwischen sprecher und Hörer und die 
produktionsumstände.2 Grundlegend ist die annahme, dass sprachliche merkmale 
kommunikative Funktionen erfüllen, die durch anpassung an die jeweiligen Kom-
munikationsabsichten und situativen Kontexte unterschiedliche register konstituie-
ren. die registerbezogene variation gliedert sich in einem variationistischen sprach-
modell auf der intraindividuellen ebene ein und grenzt sich deutlich von der di-
mension Stil ab, die primär ästhetische vorlieben von autoren widerspiegelt. Wei-
terhin unterscheidet sich register von Genre, das durch gesellschaftlich konventio-
nalisierte textstrukturen definiert wird.3

1  die arbeit entstand im teilprojekt b02 
Emergence and change of registers: The case 
of Lithuanian and Latvian (projektleitung: 
Wolfgang Hock und anna Helene Feulner) 
des durch die deutsche Forschungsge-
meinschaft (dFG) geförderten sonderfor-

schungsbereichs Register (sFb 1412, 
416591334). 

2  biber 2009, 823. vgl. auch biber, Conrad 
(²2019, 40) zu weiteren situativen merk-
malen.

3  biber, Conrad ²2019, 2.
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die registerforschung geht davon aus, dass es systematische zusammenhänge 
zwischen sprachlichen merkmalen, situationskontexten und Funktionen gibt, die sich 
analysieren und linguistisch beschreiben lassen.4 die registeranalyse kann hierbei 
auf die identifikation von merkmalen (register markers) abzielen. diese können auf 
ein einzelnes register beschränkt sein, meist jedoch sind die registerunterschiede 
durch die relative an- oder abwesenheit lexikalischer und grammatischer sprach-
merkmale gekennzeichnet, deren verhältnis einer quantitativen analyse unterzogen 
werden kann und zu merkmalssätzen führt, die jeweils für verschiedene register 
konstitutiv sind.5 eine variationslinguistische perspektive ist dagegen nicht auf die 
relative präsenz oder absenz von merkmalen gerichtet, sondern geht von abstrakten 
variablen aus, deren vom sprecher gewählte varianten als funktional äquivalent 
angesehen werden können.6 auf beide ansätze wird hier für die analyse ausgewähl-
ter sprachmerkmale in altlitauischen und altlettischen postillen zurückgegriffen, um 
diese in beiden sprachen frühen und wichtigen texte in die rasch fortschreitende 
registerforschung einzubeziehen, was bisher nicht geschehen ist.

die untersuchten merkmale umfassen (morpho-)syntaktische und lexikalische 
phänomene, in denen sich variationen oder relative Häufigkeiten innerhalb jeweils 
eines textes beobachten lassen: auf grammatischer seite analytische vs. synthetische 
vergangenheitsformen (s. abschnitt 3) und Wortstellungsunterschiede im verhältnis 
des verbs zu subjekt und objekt (s. abschnitt 4: Wortstellung), im bereich der lexik 
die sog. Doppelungen (s. abschnitt 5: doppelungen).

die für die untersuchung herangezogenen sprachdenkmäler sind im altlitauischen 
die handschriftliche Wolfenbütteler Postille (WoP, erhalten in einer abschrift von 
1573/74), die postillen von bretke (1590, BrP), daukša (1599, DaP) und morkūnas 
(1600, MoP), der erste teil von sirvydas’ Punktai Sakymų (1629, SzPI) sowie der dritte 
teil der Knyga Nobažnystės (Summa 1653, KnN1

3), im altlettischen die postille des 
mancelius (1654, McPI). aus diesen texten wurde exemplarisch die erste allen sieben 
texten gemeinsame lesung des Kirchenjahres ausgewählt, die perikope aus dem 21. 
Kapitel des lukasevangeliums (lk 21,25–33 bzw. 25–36) mit der zugehörigen predigt. 
Für die untersuchung der beiden grammatischen phänomene in abschnitt 3 bzw. 
4 erwies sich diese textauswahl als zu wenig aussagekräftig, was jeweils einen etwas 
veränderten zuschnitt des untersuchungsmaterials erforderte: die Gegenüberstellung 
von analytischen und synthetischen vergangenheitsformen wurde auf das altlettische 
beschränkt, da zusammengesetzte verbalformen in den altlitauischen postillen au-
ßerhalb von passivkonstruktionen nur relativ selten anzutreffen sind. in beiden spra-
chen boten perikope und predigt zu wenige beispiele, um belastbare aussagen über 
die distribution der Konstruktionen innerhalb der texttypen zu ermöglichen. daher 
wurde die materialbasis für die verbalformen im altlettischen (s. abschnitt 3) auf 
die perikopen des gesamten ersten bandes und die predigten der ersten drei sonn-

4  biber, Conrad ²2019, 6.
5  biber 2009, 823f.

6  vgl. lüdeling 2017, 129f.
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tage ausgeweitet, für die Wortstellungsuntersuchung (s. abschnitt 4) wurden zusätz-
lich drei weitere altlitauische perikopen aus bretkes postille (BrPI) und sirvydas’ 
Punktai Sakymų (SzPI) ausgewertet.

2. p o s t i l l e n. registerforschung zu vergangenen sprachstufen kann naturge-
mäß weder auf die expertise lebender sprecher zurückgreifen noch experimentelle 
szenarien mit exakt definierten situativen parametern konstruieren. sie ist auf die 
geeignete auswahl und analyse der verfügbaren, notwendigerweise lückenhaften 
Überlieferung angewiesen.

als ein vom spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert ungeheuer einflussreicher 
buchtyp bieten postillen sehr gute untersuchungsbedingungen für eine diachrone 
registeruntersuchung zur Frühen neuzeit und weit darüber hinaus.

im hier verwendeten sinn7 ist eine postille eine nach den sonn- und Festtagen des 
Kirchenjahres geordnete sammlung von predigten, die den gelesenen evangelienab-
schnitt, die perikope, zum jeweiligen tag auslegen. postillen waren meist zweiteilig: 
ein erster teil galt für die sonn- und Festtage von advent bis ostern (Winterpostille), 
der zweite teil für die sonn- und Festtage von ostern bis zum advent (Sommerpostil
le); predigten zu Heiligenfesten konnten auch in einem separaten teil gesammelt sein 
(de sanctis). der name Postilla geht auf post illa verba textus zurück, die einleitungsfor-
mel zum predigttext, der ‘nach jenen Worten’ (sc. der perikope) vorzutragen ist.8

entgegen einem immer noch tradierten vorurteil9 ist dieser buchtyp keineswegs 
eine lutherische „erfindung“;10 unter den deutschen katholischen predigtsammlungen 
des spätmittelalters finden sich zahlreiche postillen. entgegen einem weiteren hart-
näckigen vorurteil waren die meisten dieser predigtsammlungen ursprünglich volks-
sprachig11 und wurden erst in einem zweiten schritt zur weiteren verbreitung (und 
lesbarkeit für die römischen zensoren) ins lateinische übersetzt.12 sie waren also 
beim einsetzen der reformation bereits lange – und zwar in der volkssprache – eta-
bliert, was für die beurteilung von registermerkmalen relevant ist.

ihre bedeutung kann kaum überschätzt werden. die gebotenen predigttexte konn-
ten wöchentlich von der Kanzel verlesen werden oder den predigern als vorlage für 
eigene predigten dienen;13 sie waren „the very books that even the poorest rural 
ministers were most likely to own“.14 die druckproduktion von postillen war enorm, 
zudem wurden sie weitervererbt und waren daher über Generationen wirksam.15 

7  zur begriffsklärung vgl. schneyer 1963, 643f.
8  eine detaillierte darstellung bietet Frymire 

2010.
9  einschlägige textzitate gibt Frymire 2010, 

13 mit anm. 16f.
10  vgl. Frymire 2010, 13 et passim.
11  „nach der spärlichen Überlieferung von 

predigten aus der althochdeutschen perio-
de liegen aus dem 12. Jh. erstmals voll-
ständige, umfangreichere predigtsamm-
lungen vor […] das 13. und 14. Jh. gelten 

[…] bereits als ‘blütezeit’ der deutschen 
predigt“ (betten 1987, 23).

12  Frymire 2010, 2.
13  Frymire 2010, 1.
14  Frymire 2010, 3.
15  sichtbarer beweis dafür sind späte eintra-

gungen in druckexemplaren; so trägt das 
DaP-exemplar lr 1618 der universitätsbi-
bliothek vilnius datierbare handschriftli-
che zusätze von 1826, das BrP-exemplar 
ds 56 der technischen universität Kaunas 
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zur schieren anzahl der druckexemplare kamen langer Gebrauch und nachhaltige 
Wirkung: durch die regelmäßige alljährliche Wiederholung prägten sich die verle-
senen texte der Kirchengemeinde ein.16 mit der reformation und ihren Gegenströ-
mungen verbreitete sich der buchtyp und löste auch jenseits des deutschen sprach-
raums die entstehung volkssprachiger postillen aus, die fortan ihren einfluss auf die 
jeweilige mündliche wie schriftliche sprache ausüben konnten.17

Für die diachrone registerforschung steht hier ein stabiler, etablierter buchtyp 
zur verfügung, der jahrhundertelang auf die sprecher der jeweiligen volkssprache 
einwirken konnte und umgekehrt von der entwicklung der volkssprache abhängig 
war, da die predigten zum mündlichen vortrag im Gottesdienst tauglich sein sollten, 
somit auf diese Kommunikationsform hin zugeschnitten werden mussten und der 
mündlichen sprache ihrer zeit nicht allzu fern stehen durften.18

die altlitauischen und altlettischen postillen aus dem zeitraum von 1573/74 bis 1654, 
die als älteste überlieferte baltische zeugen dieses buchtyps die textgrundlage unserer 
untersuchung bilden, entstammen drei Konfessionen: lutherisch sind die Wolfenbüt
teler Postille und die bretke-postille, beide aus preußisch-litauen stammend, dazu man-
celius’ altlettische postille. Katholisch sind daukšas postille und sirvydas’ Punktai 
Sakymų, kalvinistisch die morkūnas-postille und die Summa aus der Knyga Nobažnystės. 
diese Konfessionsunterschiede hindern die vergleichbarkeit der texte nicht: im Gegen-
teil, die bemerkenswerte stabilität in der perikopenwahl erlaubt uns die untersuchung 
unserer merkmale über die Konfessionen hinweg. Grundsätzlich hielten die lutheri-
schen Kirchenordnungen – mit geringen modifikationen – an der römisch basierten 
und seit althochdeutscher zeit fest gewordenen (wiewohl von zwingli und Calvin als 
„verstückelung der bibel“ bekämpften) perikopenordnung fest.19 eine perikopenaus-
legung von lk 21,25–33 bzw. 25–36 ist in den postillen aller drei Konfessionen enthal-
ten, wenngleich sie in BrPI 14–26, DaP 12–16, MoPI 5–10, WoP 5v11–12v24 und McPI 
14–26 zum zweiten, in KnN3 1–5 und SzPI [1]–31 zum ersten adventssonntag gehört. 
die vergleichbarkeit erstreckt sich auch auf die predigtinhalte, da die perikopen tra-
ditionell mit bestimmten predigtthemen assoziiert waren. luther hat in seiner frühen 
adventspostille mit seiner predigt zum 2. adventssonntag über das ende der Welt 
neuland weder betreten noch gesucht.20 die breite der vermittelten inhalte ist aus 
heutiger sicht bemerkenswert: „preachers discoursed on the fundamentals of Christian 
teaching, but their sermons often transmitted erudite material from disciplines such 
as history and the sciences, to people who otherwise lacked access to it“.21 

enthält sogar einträge von 1872 und 1873 
(schriftliche mitteilungen von Felix thies, 
markus Falk und Henrik Hornecker, 
06.01.2023). die mancelius-postille erlebte 
noch 1823 eine 6. auflage, wenngleich un-
ter anderem titel: Jauna LatweeỜchu 
prediǥǥu=Grahmata […], Jelgawâ (vgl. 
Šiško et al. 1999, 328, nr. 1123).

16  Frymire 2010, 37.

17  vgl. beispielsweise für das litauische Ge-
lumbeckaitė 2017, 577.

18  zur debatte um den „mündlichkeitscha-
rakter“ vgl. betten 1987, 14, 23–25.

19  Kraft 1963, 278; vgl. Frymire 2010, 32.
20  AP xvr–xxiiv; vgl. hierzu auch Frymire 

2010, 11f. mit anm. 9.
21  Frymire 2010, 15.
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postillenvorworte geben für die registerforschung bedeutsame einblicke in den 
vom jeweiligen autor intendierten leserkreis und in die zweckbestimmung der 
texte. die frühen baltischen postillen richteten sich vor allem an Geistliche, denen 
sie als vorlage oder predigthilfe dienen sollten, wie das polnische vorwort in DaP 
ausführt;22 MoP und SzP sind klar für amtsbrüder intendiert; auch BrP thematisiert – 
neben der litauischen volkssprachigkeit – den Gebrauch im Gottesdienst. lesefähige 
Gläubige konnten als adressaten mitgedacht sein (so in DaP).23 mancelius hat den 
lesenden laien stärker im blick und vertraut darauf, dass seine amtskollegen im 
mündlichen vortrag die predigten ihrem jeweiligen publikum anzupassen wüssten.24 
zwischen der rezeptionssituation des buches durch die lesenden benutzer und der 
mündlichen Kommunikationssituation, für die die auslegungen brauchbar sein muss-
ten, ist zu differenzieren: die postillen der zeit wurden gewöhnlich als Handbücher 
für Geistliche geschrieben, maßgebliche zielgruppe für die Gestaltung der enthalte-
nen predigten sind aber nicht die (studierten) prediger, sondern deren publikum, so 
wie es der verfasser vor augen hatte, im regelfall also laien. 

in historischen sprachstufen bieten texte, die für den mündlichen Gebrauch in 
einer bestimmbaren Kommunikationssituation intendiert sind, eine möglichkeit, den 
nicht mehr zugänglichen mündlichen sprachformen durch die Wahl geeigneter 
untersuchungsparameter zumindest näherzukommen. Wir betrachten den inten-
dierten Gebrauch der postillentexte im Gottesdienst. unsere untersuchung geht 
davon aus, dass perikope und auslegung aufgrund ihrer funktionalen unterschiede25 
verschiedenen registern zuzuordnen sind. Wir fassen somit die postille als einen 
Buchtyp auf, der die Texttypen perikope und auslegung versammelt. es ist üblich, 
dass das layout der texte diesen unterschied signalisiert und die perikope – wie 
häufig auch bibelzitate im predigttext – durch größeren druck, andere typen o. ä. 
vom „nichtbiblischen“ text abhebt. Wörtliche oder annähernd wörtliche bibelzitate 
innerhalb der auslegungen betrachten wir vorsichtshalber von den auslegungen 
getrennt; im historischen druckbild sind sie optisch häufig ähnlich wie die periko-
pen gestaltet.

22  „moe te niegdy tá praca moia pomoc / 
tudieß ʒátrudnionym páſterʒom / ktorym 
ſię cʒęſto tráfia / ná máteryey / y ná ſłow 
ʒbierániu / dobrą cąſtkę cáſu tráćić“ 
(„es kann auch zuweilen diese meine ar-
beit sogleich den schwer beschäftigten 
pastoren helfen, die oft damit konfrontiert 
sind, einen guten teil ihrer zeit auf den 
stoff und auf die auswahl der Worte zu 
verwenden“) (DaP, vorwort, [X]17–19).

23  „Cʒytayćie ſchęćią wßyſcy / ále wy 
naywięcey / ktorych ſtárániu duße wier-
nych ſą po wierʒone“ („lest alle mit 
Wohlwollen, aber ihr am meisten, deren 

bemühen die seelen der Gläubigen anver-
traut sind“) (DaP, vorwort, [X]7–9).

24  mancelius zielt auf „kurtʒe einfalt und ein-
fltige Krtʒe. denn ich diß Werck dem 
Chriſtlichen Hauß=vater ʒu gute verfer-
tigt. vnd wird durch dieſe einfltige erkl-
rung dem treufleiſſigen prediger an ſeiner 
sorgfalt nichts benommen. denn er ſeiner 
theologiſchen Diſcretion nach immer von 
iahren ʒu iahren andere lehren / trſtun-
gen und vermahnungen beybringen kan / 
wies ſeiner Ʒuhrer beſchaffen heit erfor-
dern thut“ (McPI, vorwort, [b]iiv12–19).

25  vgl. biber, Conrad ²2019, 40.
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die perikope als abschnitt einer gegebenen bibelübersetzung hängt notwendiger-
weise sprachlich stark von ihrem Quelltext ab,26 da sie der fundamentalen anforde-
rung genügen muss, die unverfälschtheit des Wortes Gottes zu bewahren, was die 
Freiheit des Übersetzers maßgeblich beschränkt.27 dieser abschnitt wird den Gläu-
bigen als wörtliches zitat vorgetragen, soll von ihnen ebenso aufgenommen werden28 
und erfährt durch den prediger keine wesentliche anpassung an das verständnis 
der zuhörer.29 die perikope hat damit den status einer öffentlichen bekanntmachung; 
die person, die sie verkündet (oder durch ihre schriftliche verbreitung den vorgang 
des verkündens ermöglicht), greift in ihren text nicht grundsätzlich ein. die ausle-
gung muss hingegen völlig anderen kommunikativen anforderungen genügen. Hier 
muss die erklärung des verkündeten bibelabschnitts geleistet werden; ein individu-
eller zuschnitt auf das publikum ist essentiell.

als eine mögliche Komplikation der analyse muss kurz das problem bekannter 
oder vermuteter vorlagen der predigttexte angesprochen werden. 

dass predigttexte mehr oder weniger stark von vorlagen abhängen, ist in der 
betrachteten zeit eher die ausnahme als die regel. der Grad der abhängigkeit ist 
sehr unterschiedlich: innerhalb von DaP lässt sich sogar zwischen verschiedenen 
auflagen von Wujeks postille als Übersetzungsvorlage differenzieren,30 WoP hingegen 
beruft sich zwar im titel auf eine ganze anzahl vorausgegangener postillen, die 
abhängigkeiten sind aber teils recht lose, und nicht für jede predigt lässt sich eine 
vorlage feststellen; so ist auch für die hier betrachtete predigt zum 2. adventssonn-
tag nach wie vor keine vorlage bekannt.31

eine etwaige Übersetzungsabhängigkeit ist also grundsätzlich immer zu prüfen 
und einzukalkulieren. insgesamt gesehen tritt dieses problem jedoch im rahmen der 

26  zu beachten ist, dass viele volkssprachige 
bibeltexte Übersetzungen von Übersetzun-
gen sind und dass bei jedem Überset-
zungsvorgang merkmale der vorlagen-
sprache fälschlich als bibelsprachlich auf-
gefasst werden können, die dann zur ent-
stehung eines spezifischen bibelregisters 
in der zielsprache beitragen.

27  zwar lassen sich in den büchern der bibel 
verschiedene texttypen differenzieren 
(vgl. simmler 2000 und die diskussion in 
Kohnen 2010, 524f.), jedoch setzt die auf-
fassung der bibel als kohärentes Ganzes 
und letztgültiges referenzwerk des Chris-
tentums, als über viele Jahrhunderte hin-
weg ergangenes Wort Gottes, das wörtlich 
verkündet werden muss, einen von den 
Gläubigen als einheitlich wahrgenomme-
nen rahmen, der für die registerzuwei-
sung maßgeblich ist und dem gegenüber 
auch merkliche differenzen, wie beispiels-
weise zwischen dem psalter und ge-

schichtlichen büchern, in den Hintergrund 
treten.

28  Frymire (2010, 17f., anm. 29) zitiert hierzu 
eine erinnerung nikolaus Hermanns von 
1560: „so hat das volck von Jar zu Jaren 
derselbigen euangelien gewohnet / vnd 
sie zu mehrern teil auswendig gelernet / 
wie ich denn selber in miner Jugend / alte 
grawheubtige leute / schlechte leien vnd 
bawersleut gesehen vnd gekant habe / 
welche eines jeden sontags vnd Festes eu-
angelium fein wusten her zu sagen“.

29  die einzige ausnahme besteht darin, dass 
gelegentlich in postillen durch Füllsätze  
o. ä. ein passender anschluss hergestellt 
wird, vgl. z. b. unten bsp. (4); in JaE², wo 
keine erläuternde predigt folgt, finden 
sich auch vokabelerklärungen, vgl. unten 
anm. 125.

30  vgl. Hock 2019.
31  schriftliche mitteilung von Jolanta 

Gelumbeckaitė (10.01.2021).
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vorliegenden registeruntersuchung in den Hintergrund, da eine allzu mündlichkeits-
ferne vorlagentreue in der auslegung wegen der intendierten mündlichen verwend-
barkeit nicht möglich ist.

3. p e r F e K t  u n d  p r Ä t e r i t u m  i n  d e r  l e t t i s C H e n  p o s t i l l e 
3.1. v o r a u s s e t z u n G e n. dass sich der Gebrauch von tempusformen je 

nach Kontext funktional unterscheiden kann, zeigen beispielsweise lettische dainas, 
in denen häufig das präteritum statt präsens und Futur gebraucht wird.32 im folgen-
den abschnitt soll die verteilung von perfekt und präteritum in der postille des 
Georg mancelius auf kontextabhängige funktionale unterschiede untersucht werden. 
da die perikope des zweiten adventssonntags nur eine einzige präteritalform enthält, 
wurde die untersuchung auf die perikopen des gesamten ersten bandes (7944 tokens) 
und die auslegungen der ersten drei sonntage (8014 tokens) ausgeweitet, um aus-
sagekräftige und in etwa übereinstimmende tokenzahlen zu erreichen.

in den perikopen folgt die verteilung im Wesentlichen einem einfachen muster: 
das präteritum ist die reguläre zeitform der rahmenhandlung, in der das Wirken 
Jesu und seiner Jünger erzählt wird. dagegen ist das perfekt die zeitform, die Jesus 
und andere personen der biblischen erzählung in der direkten rede gebrauchen. da 
Handlungen und zustände im perfekt bis an den sprechzeitpunkt heranreichen 
können, lässt sich annehmen, dass perfektformen vor allem verwendet werden, um 
auf ereignisse und deren resultate zu referieren, die vom sprecher zum sprechzeit-
punkt als relevant angesehen werden. daraus lässt sich die Hypothese ableiten, dass 
im mündlichen sprachgebrauch das perfekt bevorzugt wird, und da wir davon aus-
gehen, dass auch die zum vortrag bestimmten auslegungstexte konzeptuell eher der 
mündlichkeit angehören, sollten darin mehr perfektformen zu finden sein. eine zwei-
te Hypothese folgt der aussage von Jānis Krēsliņš,33 dass mancelius in der auslegung 
vor allem das mittel der beschreibung nutzt. daher ist in diesem texttyp die vorran-
gige verwendung von präsens und perfekt zu erwarten, während das erzähltempus 
präteritum dort seltener anzutreffen sein sollte.

im Folgenden werden zunächst verteilung und Gebrauch der Formen des perfekts 
beschrieben, danach jene der präteritalformen. anschließend wird anhand von sacīt 
‘sagen’ die spezifische verwendung eines hochfrequenten verbs in beiden zeitformen 
näher betrachtet.

3.2. p e r F e K t. das lettische perfekt ist eine analytische bildung aus dem partizip 
präteritum aktiv und einer Form des Hilfsverbs būt, die im beispielmaterial jedoch 

32  vgl. Gāters 1993, 307–309.
33  Krēsliņš 1992, 225–228: „in most sermons 

the subject matter taught is presented 
without greater argumentation. […] the 
most effective tool for accomplishing this 
is the use of forceful and powerful lan-

guage and reversion to vivid depictions  
of biblical material. […] if something is 
worth mentioning, this phenomenon is de-
scribed in painstaking detail, and, where 
possible, with a value judgement“.
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gelegentlich fehlt. aufgrund von möglichen beeinflussungen einerseits durch das 
Frühneuhochdeutsche,34 wo perfektformen ohne Hilfsverb geläufig sind (vgl. bei-
spiel 1), und andererseits durch die vergangenheit des modus relativus (bsp. 2), die 
ebenfalls ohne Hilfsverb gebildet wird,35 wurden auch Formen ohne Hilfsverb erfasst. 
letztere kommen bis auf eine ausnahme (bsp. 3) nur in den auslegungen vor:

 (1) dt. daß ich nicht alle lehren / troſt und vermahnunge an⸗ und außgefhret / 
hat gemacht die beliebete kurtʒe einfalt und einfltige Krtʒe. denn ich diß 
Werck dem Chriſtlichen Hauß⸗vater ʒu gute verfertigt. (McPI [b]iiv11–14; 
vorwort);

 (2) lett. Taß patʒ ſỜohtʒ taß / kam nahkt by / kattru Deews Ờohlijis Ờuhtiet par PaſỜaules 
Peſtitaju (McPI 295–7; auslegung)

  ‘derselbe sei der, der kommen sollte, den Gott versprochen (hat) zu senden 
als erlöser der Welt’;

 (3) lett. und pallick turrpatt / kamhr Herodes nomirra / ka teeß pallicktu / ko taß Kungs 
ʒaur to Proweetu Ờatʒijis (McPI 1005–7; perikope mt 2,15)

  ‘und blieb dort, bis Herodes verstarb, dass wahrlich erfüllt würde, was der 
Herr durch den propheten gesagt (hat)’.

normalisiert auf die anzahl der tokens enthalten perikopen und auslegungen 
in etwa gleich viele perfektbelege, wenn die hilfsverblosen Formen mit eingerechnet 
werden (siehe tabelle 1). Festzuhalten ist, dass das perfekt in perikope wie auslegung 
starken bezug zur mündlichkeit aufweist: in den perikopen ist es mit einer einzigen 
ausnahme – der zitateinleitung in bsp. (3) – der Wiedergabe direkter rede vorbe-
halten. Gut die Hälfte der belege steht hier in der 1. oder 2. person und gibt damit 
persönlich erlebtes wieder. dass in den auslegungen das perfekt insgesamt seltener 
ist als die erste Hypothese erwarten ließ, erklärt sich bei näherer betrachtung aus der 
zweiten: die perfektbelege in der 1. und 2. person treten in den auslegungen hinter 
denen der 3. person stark zurück, sie machen nur 13% der belege aus, da mancelius 
vorwiegend beschreibt. in der Funktion der zustandsbeschreibung jedoch konkurriert 
das perfekt mit dem (häufigeren) präsens.

34  nach reichmann, Wegera (1993, 440–442) 
findet sich das phänomen im Frühneu-
hochdeutschen vor allem in eingeleiteten 
nebensätzen. zu zeiten luthers gehörte 
es vor allem der Kanzleisprache an und 
hat sich bis zur mitte des 17. Jahrhunderts 
über weitere texttypen und syntaktische 
Kontexte ausgebreitet. so fällt in beispiel 
(1) aus dem vorwort von McPI das Hilfs-
verb auch in einem Hauptsatz aus.

35  der modus relativus drückt evidentialität 
aus; er gibt Geschehnisse wieder, die ein 
sprecher nicht selbst erlebt hat (vgl. amb-

razas 1979, 193f.). er hat sich eventuell 
aus dem ursprünglicheren perfekt ohne 
Hilfsverb entwickelt und ist ein areales 
phänomen, das vor allem im lettischen 
und im nicht-verwandten estnischen zu 
finden ist. in den südlichen litauischen 
dialekten und im altpreußischen ist er 
dagegen nicht verbreitet (vgl. litvinow 
1989, 152–154; ambrazas 1979, 195). man-
celius verwendet ihn vor allem zur Wie-
dergabe indirekter rede in abhängigkeit 
von Verba dicendi und sentiendi.
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perikopen auslegungen

perfektformen 92 83

davon ohne Hilfsverb 1 19

pro 1000 tokens 11,4 8,6

pro 1000 tokens (mit den Formen ohne Hilfsverb) 11,5 11,6

tabelle 1. anzahl der perfektformen und normalisierung nach tokens

3.3. p r Ä t e r i t u m. die analyse der präteritalformen ergibt ein klares bild: in 
den perikopen wird das präteritum rund fünfmal so häufig gebraucht wie in den 
auslegungen, und dies, obwohl etliche perikopen nur eine einzige Form im präter-
itum innerhalb eines einleitenden Füllsatzes kennen (vgl. bsp. 4). die meisten Fälle 
sind allerdings aneinanderreihungen von einzelhandlungen (bsp. 5). in den ausle-
gungen fällt dagegen auf, dass der Großteil der präterita entweder innerhalb von 
eindeutig markierten zitaten der perikope oder anderer bibelstellen auftritt oder sich 
auf den perikopentext und andere bibelstellen bezieht (bsp. 6). das präteritum hat 
also selbst innerhalb der auslegung einen starken bezug zum bibeltext:

 (4) lett. iEſus Ờatʒija us Ờaweem Mahʒekļeem (McPI 4761f.; perikope: Füllsatz zur ein-
leitung von Joh 16,5)

  ‘Jesus sagte zu seinen Jüngern’;
 (5) lett. Vnd ʒehlehß aukſcham / und apdraudeja to Wehju und to iuhri / tad tappa taß 

itt kluß / bett tee Ʒillwki iſỜabrienojahß / und Ờatʒija (McPI 1875–8; perikope 
mt 8,26–27)

  ‘und er erhob sich und bedrohte den Wind und das meer. dann wurde es 
ganz ruhig. doch die menschen wunderten sich und sagten’;

 (6) lett. Ʒittà reiſà iEſus Chriſtus allaſch Kahjam ghaja / no Galileeŗo Semmes ʒaur Sama
riam eekſchan iuddo Semmes / wings kahjam ſtaighaja lieds patt B[e]thanien 
(McPI 415–17; auslegung)

  ‘ein anderes mal ging Jesus Christus wie gewöhnlich zu Fuß, vom Galiläerland 
durch samaria ins judäische land. er ging sogar zu Fuß bis nach bethanien’.

perikopen auslegungen
präteritalformen 623 125
pro 1000 tokens 77,7 15,7

tabelle 2. anzahl der präteritalformen und normalisierung nach tokens

3.4. e i n  v e r b  i n  b e i d e n  z e i t F o r m e n: sacīt ‘sagen’. in den untersuch-
ten auslegungen kommt das perfekt von sacīt nur ein einziges mal vor, und dies 
auch nur in einem bibelzitat (bsp. 7). das präteritum tritt in vier Fällen auf, die alle 
auf die jeweilige perikope oder andere bibelstellen referieren (bsp. 8):
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 (7) lett. Wiß ko tu man Ờatʒijis eſỜi / Thws / to ghribbu eß darriet (McPI 3523f.; auslegung: 
bibelzitat tob 5,1)

  ‘alles, was du mir gesagt hast, vater, das will ich tun’;

 (8) lett. Ja daſſch dſiŗŗahß ghohdighu Mahʒetaju wiß no tahß Weetas iß⸗dſiet / ka tam Ờwh
tam Proweetam Amos noticka / us to Ờatʒija Amaſias (McPI 3210–12; auslegung: 
einleitung zu am 7,12)

  ‘Ja mancher nimmt sich vor, den redlichen lehrer ganz von diesem ort zu 
vertreiben, wie es dem heiligen propheten amos geschah, zu dem amasias 
sagte’.

in den untersuchten perikopen dient das perfekt von sacīt den redenden personen 
als referenz auf bereits Gesagtes (bsp. 9) oder als einleitung einer Wiederholung 
von bereits Gesagtem (bsp. 10). dagegen leitet das präteritum hier in über 100 Fällen 
direkte rede ein und zeigt auch den sprecherwechsel bei mehreren sprechern an 
(bsp. 11). dieselbe Funktion wird in den auslegungen durch Formen des präsens-
systems erfüllt: zum einen durch den finiten indikativ präsens (bsp. 12), zum ande-
ren durch das infinite dams-partizip (bsp. 13). in den Funktionen der redeeinleitung 
und redeleitung spielt das perfekt hier also so gut wie keine rolle:

 (9) lett. mann noteeck / ka tu Ờatʒijis eſỜi (McPI 35423f.; perikope lk 1,38)
  ‘mir geschehe, wie du gesagt hast’;

 (10) lett. Par to juhß apjautateeß juhſỜo ſtarrpà / ka eß Ờatʒijis ßmu / par weenu maſu 
briedi / tad juhß mann nhe redſeſỜeeta (McPI 4628f.; perikope Joh 16,19)

  ‘darüber fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe: für eine kleine 
Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen’;

(11) lett. Tee Ờatʒija us winju / Nheweens nhe gir mums Ờaderrejis. Wings Ờatʒija us teem: 
Noeita juhß arridſan eekſchan to Wienakallnu (McPI 24013–15; perikope: mt 20,7)

  ‘sie sagten zu ihm: niemand hat uns angestellt. er sagte zu ihnen: Geht ihr 
auch hinaus in den Weinberg’;

(12) lett. Tee nhe Ờacka: Kungs / wai tu nu par iahtneeku mettieſỜeeß? (McPI 919f.; auslegung)
  ‘sie sagen nicht: Herr, wirst du nun zum reiter werden?’;
(13) lett. Ʒitti Ļautiņi dſeed winjam weenu Ghohda⸗Dſeeßmu / Ờatʒidami: Hoſianna tam 

Dhlam Dawid (McPI 1028f.; auslegung: rückbezug auf perikopentext mt 21,9)
  ‘andere leute singen ihm ein loblied, indem sie sagen: Hosianna dem sohn 

davids’.

eine erweiterung der Funktion der redeeinleitung erhält das präteritum von sacīt 
in Füllsätzen wie beispiel (4), die dem evangelientext an der zitierten stelle zugesetzt 
sind,36 weil sie eine Funktion für die perikope erfüllen. das präteritum leitet hier einen 
perikopentext ein, der ausschließlich aus direkter rede besteht, und ergänzt so den 
fehlenden Kontext der rahmenhandlung. dass dies nicht am beginn eines textes 

36  der satz Jesus sagte ist zwar in mehreren  
perikopen ergänzt, lässt sich aber in annä-
herndem Wortlaut an anderen stellen  

des neuen testaments finden. so z. b. in 
mt 19,23: Jesus aber sprach zu seinen Jüngern.
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geschehen muss, wird aus der perikope zum zweiten adventssonntag ersichtlich. der 
gewählte ausschnitt enthält ein einziges präteritum, das inhaltlich der einleitung des 
folgenden Gleichnisses dient und sich nicht auf die vorangehende prophetische rede 
bezieht (bsp. 14). dennoch scheint diese präteritalform in der mitte des textes aus-
zureichen, um die gesamte rede als teil einer übergreifenden rahmenhandlung aus-
zuzeichnen, ohne auf einen einleitenden Füllsatz zurückgreifen zu müssen:

(14) lett. Vnd wings ſatʒiya teem weenu Lydſibu (McPI 1310; perikope lk 21,29)
  ‘und er sagte ihnen ein Gleichnis’.

3.5. F a z i t. das perfekt weist bei mancelius klaren konzeptuellen bezug zur 
mündlichkeit auf. in den perikopen erscheint es fast ausschließlich in direkter rede; 
es fungiert dort als vergangenheitstempus mit lebendigem sprecher- oder adressa-
tenbezug oder aber als präsentische zustandsbeschreibung. in den auslegungen sind 
die perfektbelege insgesamt weniger häufig als ursprünglich erwartet, weil dort pri-
mär diese letztere Funktion verwendet wird, in der, wie im lettischen üblich, das 
perfekt hinter dem präsens zurücktritt. so sind in den bibelzitaten innerhalb der 
auslegungen die einleitungen direkter rede vor allem im präsens gehalten. damit 
werden die aussagen der bibel näher an die Gegenwart gerückt, mancelius gibt 
ihnen ein höheres maß an unmittelbarkeit und hebt ihre zeitlose Gültigkeit hervor. 

dass hilfsverblose perfektformen kaum je im bibeltext erscheinen, könnte darauf 
weisen, dass sie als einem nicht-bibelsprachlichen register zugehörig empfunden 
wurden. dies müsste an einem größeren textkorpus untersucht werden.

das präteritum ist kennzeichnendes erzähltempus für den bibeltext; wo es innerhalb 
der auslegungen auftritt, zeigt es meist bibelzitate oder zumindest biblische bezüge an.

4. W o r t s t e l l u n G. altlitauisch und altlettisch zeichnen sich, ebenso wie ihre 
modernen Fortsetzer, durch sogenannte ‘variable Wortstellung’ aus: die syntaktischen 
beziehungen im satz werden durch Kasusmarkierungen und nicht durch die Wortstel-
lung angezeigt, die dadurch ihrerseits frei ist für andere Funktionen wie etwa stilistische 
oder registersensitive markierungen. so haben laut schmalstieg die sätze

(15a) nlit. dėdė šovė lapę und
(15b) nlit. dėdė lapę šovė 

die gleiche deskriptive bedeutung „uncle shot the fox“, unterscheiden sich jedoch 
darin, dass die abfolge subjekt (s) – verb (v) – objekt (o) (in bsp. 15a) eher der 
geschriebenen, sov (in 15b) eher der gesprochenen sprache angehört.37 Hier soll nun 
untersucht werden, ob die Wortstellung auch registerrelevante merkmale ausdrücken 

37  schmalstieg 1988, 314 spricht hier von Sti
len. say 2004, 363f. fasst die ergebnisse 
früherer studien zusammen und nennt „a 
number of communicative and pragmatic 

factors, such as for instance the theme vs. 
rheme distinction, emphasis, relative com-
municative weight and the like“.
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kann. die materialgrundlage bilden die eingangs erwähnten abschnitte aus altlitau-
ischen und altlettischen postillen (vgl. oben abschnitt 1). die untersuchung beschränkt 
sich auf die stellung des subjekts bzw. objekts gegenüber dem verb in Hauptsätzen, 
wodurch die typen sv und vs sowie vo und ov unterschieden werden können. 
die Fallzahlen der sv- vs. vs-stellung bzw. vo- vs. ov-stellung in perikope und 
auslegung werden jeweils miteinander verglichen, um herauszufinden, ob einer der 
beiden texttypen eine bestimmte Wortstellung bevorzugt. eine differenz könnte auf 
einen mit den texttypen einhergehenden registerunterschied hinweisen.

4.1. W o r t s t e l l u n G ,  i n F o r m a t i o n s s t r u K t u r  u n d  r e G i s t e r. 
moderne Grammatiken des lettischen und litauischen heben die rolle der Wortstel-
lung zur unterscheidung von thema und rhema hervor.38 das unter dem terminus 
informationsstruktur39 bekannte phänomen der anordnung von informationen in-
nerhalb des satzes ist sprachübergreifend eng verbunden mit der Wortstellung.40 
auch mathiassen unterstreicht in seiner litauischen und lettischen Kurzgrammatik41 
die bedeutung der informationsstrukturellen Gliederung für die Wortstellung. in der 
informationsstrukturellen Forschung wurde auch auf die Komponente der Emotivität42 

38  siehe Forssman 2001, 339: „aus diesem 
Grund kann die Wortstellung zur unter-
scheidung von thema und rhema einge-
setzt werden: das thema, d. h. die dem 
Hörer bereits bekannte information, steht 
in der regel vor dem rhema, welches die 
neue information enthält, vgl. mana māsa 
iet uz veikalu ‘meine schwester geht in das 
Geschäft’ (und nicht etwa auf den markt). 
in dem satz uz veikalu iet mana māsa ‘ins 
Geschäft geht meine schwester ’ wird da-
gegen ausgesagt, dass es die schwester ist, 
die in den laden geht (und nicht etwa der 
bruder)“. Ähnlich ambrazas et al. 22006, 
690: „Word order in lithuanian is a means 
of signifying the functional (theme – rhe-
me) sentence perspective and, to a much 
lesser degree, the syntactic relations bet-
ween sentence constituents“.

39  in der Fachliteratur auch unter Thema-Rhe
maStruktur, Topic-Comment-Struktur (vgl. 
Firbas 1971, 135), Topic-Focus-Struktur 
(vgl. Firbas 1992, xi) oder kommunikative 
Analyse (vgl. mathiassen 1996, 236) be-
schrieben.

40  siehe z. b. bertrand 2014, 239: „as we shall 
see, information structure is the chief de-
terminant of […] word order at the sen-
tence level in anc. Gk. (although intona-
tion and […] prosody may also have 

played a role), which makes it perceptible 
even in the faint traces of a living lan-
guage that survive in our texts“.

41  mathiassen 1996, 236: „the introduction of 
a bipartite communicative analysis of the 
utterance in theme (i. e. given informa-
tion) and rheme (= new information) by 
Czech linguists (mathesius, and further 
elaborated by daneš and others) meant no 
less than a revolution with respect to our 
knowledge about the mechanisms and 
principles behind word order“. eine nahe-
zu identische Formulierung findet sich in 
mathiassen 1997, 221.

42  siehe Firbas 1971, 140–141: „another func-
tion of word order may be that of convey-
ing emotiveness. as has also been pointed 
out, in accordance with the character of 
the hierarchy of word order principles, 
under certain conditions word order be-
comes emotive, marked, under others 
non-emotive, unmarked“. im zusammen-
hang mit der satzintonation definiert Fir-
bas (1992, 147) emotive component wie 
folgt: „by the emotive component of an 
utterance i understand the emotional at-
titude that is taken up by the speaker in 
regard to the reality conveyed and that is 
expressed by him with linguistic means“.
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hingewiesen, die durch veränderung der thema-rhema-struktur und eine daraus 
resultierende markierte Wortstellung ausgedrückt werden kann. die rolle, die der 
emotiven Komponente in informationsstrukturellen untersuchungen zugeschrieben 
wird, kommt dem in der registerforschung genannten Faktor der „involved produc-
tion“43 sehr nahe. vergleichbar ist auch der bei Krylova und Khavronina44 im zusam-
menhang mit emotivität im russischen erwähnte unterschied von objektiver (nicht
emotiver) und subjektiver (emotiver) Wortstellung,45 wonach die objektive Wortstellung 
im akademischen schrifttum verwendet wird, die subjektive hingegen in „stilistisch 
gefärbten“ Kontexten.46 die vermutung liegt nun nahe, dass die markierte, subjekti-
ve (emotive) Wortstellung eher in texttypen wie predigten zu erwarten ist, die eine 
direkte und konkrete Hinwendung zu einer bestimmten Hörerschaft intendieren, 
während die in den perikopen gegebenen bibelabschnitte nicht der bindung an die-
se spezielle Kommunikationssituation unterliegen.

4.2. W o r t s t e l l u n G  i m  a l t l i t a u i s C H e n  u n d  a l t l e t t i s C H e n
4.2.1. W o r t s t e l l u n G  i m  a l t l i t a u i s C H e n. untersuchungen zum 

altlitauischen erweisen sv als die unmarkierte Wortstellung in deklarativen sätzen, 
wie auch in heutigen dialekten und der standardsprache.47 auf der basis von texten 
in Lietuvių kalbos tarmės (LKT), schleichers Fabeln,48 der einleitung zur Margarita 
Theologica (MgT) und einer auswahl von predigten49 aus dem ersten band von bret-
kes postille (BrP) ermittelt ambrazas einen prozentualen anteil der sv-Wortstellung 
von etwa 61% bis 85%.50 Wie im modernen litauisch kann die vs-stellung einen 
Wechsel der thema-rhema-stellung signalisieren. zudem zeigen sätze, die den spre-
cher einer Äußerung angeben, genau dann sv-abfolge, wenn die direkte rede folgt, 
während bei vorausgehendem zitat vs steht. die vs-stellung tritt auch dort ein, wo 
die sprecherangabe innerhalb des zitats erfolgt.51

43  biber 2009, 831.
44  Krylova, Khavronina ²1988, 112.
45  bereits mathesius (1942, 302) verwendete 

die termini subjektiv und objektiv in zu-
sammenhang mit der Wortstellung.

46  vgl. biber 2009, 830f. die Kontexte mit be-
vorzugt objektiver Wortstellung entspre-
chen bibers informational production, dieje-
nigen mit bevorzugt subjektiver Wortstel-
lung seiner involved production.

47  ambrazas 2006, 66.
48  schleicher 1857, 117–250.
49  ambrazas’ untersuchung basiert auf den 

folgenden predigten aus BrPI: BrPI 139–
147 über die taufe, 151–159 zu dreikönig, 
162–170 zum verhältnis von vätern und 
Kindern, 173–182 zu ehe und Familie, 
186–195 zu Krankheiten.

50  ambrazas 2006, 66.

51  ambrazas 2006, 66f. – Kieckers (1912, 145) 
sieht die stellung eines verbums des sa-
gens mit folgendem subjekt (typus sagte 
er) innerhalb des zitats als die primärstel-
lung an, nach dem zitat sei sie ein nur bei 
kürzeren zitaten vorkommender sonder-
fall. er nennt diese sätze Schaltesätze. in 
solchen sätzen ist die Wortstellung vs in 
allen von ihm untersuchten sprachen die 
üblichste, z. b. im Griechischen (Kieckers 
1920, 145), im lateinischen (1920, 157), in 
den romanischen sprachen (1920, 160), im 
litauischen und russischen (1920, 176), 
im schwedischen und altirischen (1920, 
180), im Hebräischen (1920, 183), im Finni-
schen (1920, 185) sowie im neuhochdeut-
schen (1920, 79). Für das litauische wird 
dieses thema in schwentner (1922, 12f.) 
behandelt.
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regelhafte umstellung zu vs findet sich in

 (16) lit. PLâtus yr’ wártai / biło Wießpatís / ir ârdwas kêles / kuris’ wêda aminonón’ 
prapultín’ (DaP 268b[=270]2f.; auslegung: bibelzitat mt 7,13 mit einschub)

  (poln. Sʒerokie ſą wrotá / mowi Pan / y prʒeſtrona drogá / ktora wiedʒie ná wiecne 
ʒátrácenie W3 27717f.)

   ‘denn die pforte ist weit, spricht der Herr, und der Weg ist breit, der zur 
verdammnis führt’;

 (17) lit. tos ſaka Kriſtus Vßes (BrPI 2217; auslegung)
  ‘diese, sagt Christus, werden brausen’;
(18) lett. und ta ( paſtara ) Deena ka Sagglis Nackty nahx / Ờacka taß Ờwhtʒ Apuſtuls 

Pahwils (McPI 2030; auslegung)
  ‘und der (letzte) tag wird wie ein dieb in der nacht kommen, sagt der 

heilige apostel paulus’. 

regelhaft ist die unmarkierte stellung (sv), wenn die direkte rede folgt: 

 (19) lit. iſch to Schwentas Powilas raſcha Girtůkle neaptures dangaus karaliſte (BrPI 2426; 
auslegung)

  ‘daher schreibt der heilige paulus: ein trunkenbold wird das Himmelreich 
nicht gewinnen’. 

Wenn thema und rhema nicht unterschieden werden können, ist die Wortfolge 
ebenfalls regulär umgestellt (vs). dies tritt gewöhnlich am beginn einer erzählung 
auf und gilt für die moderne sprache52 ebenso wie für die dialekte und das altlitau-
ische.53 obwohl bei folgender direkter rede die Wortstellung regelmäßig sv ist (bsp. 
19), ist die stellung vs am anfang eines abschnitts die reguläre, wie in den beispie-
len (22) und (23).

einige beispiele aus den ausgewählten textabschnitten:

 (20) lit. ANuo metu: Biłoio Wießpats ieſus mókitíniump’ ſawúmp’ (DaP 1233f; perikope: 
Füllsatz zu lk 21,25)

  (poln. W On cás: Mowił Pan ieʒus do vcniow ſwoich W3 1213f.)
  ‘zu jener zeit sprach Herr Jesus zu seinen Jüngern’;
 (21) lit. ANuo metu: Biłoio wießpats Ieſus mokitiniump ſawo (SzPI [1]4f.; perikope: 

Füllsatz zu lk 21,25)
  (poln. W ON czás: Mowił ieſus vczniom ſwoim SzPI [2]4)
  ‘zu jener zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern’; 
 (22) lit. Ant pirmo ſaka Kriſtus / iei nenori Sudnaie dienaie praßuditas buti (BrPI 244; 

auslegung)
  ‘zum ersten sagt Christus: Wenn du nicht am Jüngsten tag verdammt wer-

den willst’;

52  auch mehrere andere indogermanische 
sprachen folgen diesem muster, vgl. 
schwentner 1922, 11f.

53  ambrazas 2006, 67.
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 (23) lit. Ant Antro ſaka Ponas muſu Kriſtus / ſaugokites (BrPI 253; auslegung)
  ‘zum zweiten sagt unser Herr Christus: Hütet euch’.

diese beispiele legen nahe, dass die informationsstruktur eine rolle bei der in-
version der unmarkierten sv-stellung spielt. Grundsätzlich kann somit jeder satz als 
markiert oder unmarkiert gekennzeichnet werden. trotzdem kann die Wortstellung 
alleine in einem aussagekräftigen Korpus als registerindikator fungieren.

bei einbezug des objekts ist im altlitauischen nach ambrazas die gewöhnliche 
Wortstellung sov.54 damit unterscheide sich das altlitauische von der modernen 
sprache, die in der sachliteratur eine tendenz zur standardisierung der svo-struk-
tur zeige, auch wenn zwischen den beiden Wortstellungstypen kein klarer bedeu-
tungsunterschied festzustellen sei. svo der standardsprache sei durch andere euro-
päische sprachen beeinflusst, während die dialekte die natürlichere entwicklung 
zeigten.55 sätze mit allen drei Komponenten wiesen zwar auch dort meist svo-ab-
folge auf, bei Fehlen des subjekts sei aber ov etwas gewöhnlicher.56 die Übertragung 
dieses von ambrazas vermuteten Gegensatzes von dialektaler, ursprünglicher ov-
stellung gegenüber standardsprachlicher prosa mit extern beeinflusster vo-abfolge 
auf die beiden texttypen (perikope vs. auslegung) erlaubt die these, dass die aus-
legung eher in einer volkstümlichen und damit dem dialektalen zustand näherste-
henden diktion gehalten ist, während die perikopen gegenüber dem einfluss der 
vorlagensprachen wie polnisch oder deutsch offener sind.

auch andere Faktoren können nach ambrazas57 sowohl im altlitauischen als 
auch in der standardsprache die stellung des objekts beeinflussen, wie (a) lexika-
lische semantik oder (b) die morphologische Form des verbs sowie (c) die Wortart 
des objekts:

(a)  bei verba sentiendi und dicendi wird das objekt üblicherweise nachgestellt:

 (24) nlit. matau saulę, žinai kelią, pasakė naujieną
  ‘ich sehe die sonne, du kennst den Weg, man erzählte die neuigkeit’.58

(b)  infinitiv- und partizipialformen tendieren zur nachstellung, auch infinitive in 
acp-Konstruktionen (accusativus cum participio):

54  ambrazas 2006, 67.
55  ambrazas 2006, 73 (zur bedeutung) und 68 

(zu standardsprache vs. dialekten).
56  ambrazas (2006, 68f.) gibt die folgenden 

zahlen für ov an: veliuoniškiai (West-
aukš taitisch) 60%, anykščiai (ost aukš tai-
tisch) 51%, mažeikiai (Žemaitisch) 60%, 
schleichers Fabeln 75%. auch dini (2014, 
166) nimmt auf dieses material bezug: 
„ambrazas v. (1982) has shown that it 
does not correspond with the actual syn-
tactic processes found in the history of the 
individual languages. statistical studies of 

folkloric and dialectal texts has [sic] re-
vealed new results: in this case the fre-
quency of the order (s)ov varies from 
51% to 75%“.

57  ambrazas 2006, 70, 73f.
58  ambrazas (2006, 73) gibt hierzu keine bei-

spiele aus dem altlitauischen, betont aber, 
dass diese Wortstellung in accusativus
cumparticipioKonstruktionen sichtbar sei, 
z. b. Veſpaſianas iſchgirda / Nerona numiruſi 
(BrPII 34113f.) ‘vespasian hörte, dass nero 
gestorben sei’.
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 (25) lit. Raupuoti tureio drapanas neśiot vnt ſawis ſu praierkays (SzPI 255a7–9; auslegung)
  (poln. Trędowaći mieli ßaty nośić ná ſobie roʒdarte SzPI 255b9f.)
  ‘die aussätzigen mussten zerrissene Kleider tragen’;
 (26) lit. iſch tu pawaiſdu regim malda daug galincʒe (BrPII 9912; auslegung)
  ‘an diesen beispielen sehen wir, dass ein Gebet viel vermag’.59

(c) ein pronominales objekt tendiert zu präverbaler stellung: 

 (27) lit. ir kacʒei ana io ußmirſchtu / tacʒiau aſch tawens nemirſchiu (BrPI 1479f.; auslegung: 
bibelzitat Jes 49,15)

  ‘auch wenn sie ihn vergessen sollte, werde ich dich nicht vergessen’;
 (28) nlit. visas miestas mane gerbė
  ‘die ganze stadt achtete mich’.60

da die vorliegende untersuchung auf die variation in Hauptsätzen mit finitem 
verb beschränkt ist, bleiben infinitiv- und partizipialkonstruktionen außer betracht.

4.2.2. W o r t s t e l l u n G  i m  a l t l e t t i s C H e n. zur Wortstellung im alt-
lettischen gibt es bislang keine gesonderten untersuchungen. bekanntlich tendieren 
übersetzte texte dazu, der Wortstellung des originals möglichst zu folgen.61 die 
stellung des verbs nach dem adverb in Hauptsätzen kann ebenso wie die verbend-
stellung in nebensätzen deutschem einfluss zugeschrieben werden:62 

(29) lett. Mhes luudtcʒam thw Kunx iEſu Chriſt / Katters tu tas pirmays vscʒeeles esse 
(UP 28v10–11)

  (ndd. Wy bidden dy Herr iheſu Chriſt, de du de erſte erſtanden biſt RK 96f.) 
  ‘Wir bitten dich, Herr Jesus Christ, der du als erster auferstanden bist’.63

in ähnlicher Weise erwähnt rūķe-draviņa die stellung der finiten verbform nach 
dem partizip oder infinitiv in sätzen mit einem aus zwei teilen bestehenden prädikat:

 (30) lett. nomuerris vnde auxkam cʒelis gir (= nomiris un (ir) augšām cēlies)64

   ‘ist gestorben und aufgefahren’.

59  bsp. (25) und (26) stammen aus ambrazas 
2006, 73.

60  bsp. (27) stammt aus ambrazas 2006, 74, 
bsp. (28) aus mathiassen 1996, 241.

61  rūķe-draviņa 1997, 35.
62  Forssman 2001, 340; vanags 1998, 361; va-

nags 2019, 291, sowie explizit in 1993, 176: 
„ein wesentlicher einfluß der deutschen 
sprache auf die syntaktische struktur der 
ältesten lettischen texte ist offensichtlich. 
erstens sind die deutschen texte nicht frei, 
sondern Wort für Wort übersetzt worden, 
wobei die für das deutsche charakteristi-
sche stellung der satzglieder, besonders 
des prädikats, beibehalten wurde […]“.

63  Frühneuhochdeutsch bei paulus speratus 
als: „Wir bitten dich herr Jeſu Chriſt, der 
du der erſt erſtanden biſt“ (zitiert nach 
Cosack 1861, 311–312). die deutsche Wort-
stellung in der lettischen Fassung dieses 
liedes wird schon von vanags 1993, 176 
und 2019, 291 erwähnt. die vorlage für 
das lettische ist eine niederdeutsche 
Übersetzung („dem lemlin dat thor oster 
tidt“) des lateinischen liedes „ad coenam 
agni“ (vgl. Grudule, prusinowska, solarz 
2018, clviii).

64  vgl. rūķe-draviņa 1997, 39. – der beleg 
entstammt dem Credo in Ench1586 Cir17f.
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4.2.3. W o r t s t e l l u n G  i n  l e t t i s C H e n  d i a l e K t e n. um die ursprüng-
liche baltische Wortstellung zu rekonstruieren, untersucht ambrazas lettische sätze mit 
zwei (o, v) und drei (s, o, v) Konstituenten aus den Fabeln und dainas in endzelins 
Lettischem Lesebuch.65 in den Fabeln zeigen die 139 aus drei Konstituenten bestehenden 
sätze eine mit 84% deutlich überwiegende svo-stellung. in den dainas ist zwar eine 
größere variation zu beobachten, doch herrscht die svo-abfolge in den 121 sätzen mit 
63% ebenfalls vor. in sätzen mit zwei Konstituenten hält sich das vorkommen von ov 
und vo in etwa die Waage.66 ambrazas legt in dieser untersuchung die Kriterien der 
datensammlung nicht offen, doch aus den in seiner istorinė gramatika67 gegebenen bei-
spielen geht klar hervor, dass er nebensätze sowie infinitiv- und partizipialkonstrukti-
onen mit eingeschlossen hat. daher sind seine ergebnisse nicht direkt vergleichbar mit 
dem befund der vorliegenden untersuchung, die sich auf finite verbalformen in Haupt-
sätzen beschränkt. Jedoch ist auffällig, dass der hier gewählte textabschnitt aus mance-
lius’ postille in der auslegung mit jeweils 18 Fällen eine ähnlich ausgeglichene verteilung 
von ov- und vo-stellung wie die lettischen Fabeln und dainas zeigt, während die vier 
Hauptsätze der perikope nur vo-abfolge aufweisen. diese verhältnisse scheinen die 
aus dem altlitauischen material (4.2.1) gezogenen schlüsse zu stützen: die auslegung 
ist in einer volkstümlicheren diktion gehalten, die der ov- und vo-verteilung der 
sprache der lettischen Fabeln und dainas entspricht, während die perikope der tendenz 
benachbarter schriftsprachen folgt und entsprechend weniger variation bietet.

4.3. m a t e r i a l  u n d  a u s W a H l. um die vergleichbarkeit des zugrundege-
legten textmaterials zu gewährleisten, wurden im vorliegenden abschnitt nur die 
postillen von bretke, sirvydas und mancelius für die analyse herangezogen; daukšas 
postille musste unberücksichtigt bleiben, da ihre unklare Kennzeichnung von bibel-
zitaten die Gefahr der Fehlkategorisierungen von sätzen birgt. der geringe textum-
fang der perikopen gegenüber den auslegungen wurde dadurch kompensiert, dass 
zusätzlich zu den texten für den 2. sonntag im advent jeweils drei weitere, nach 
dem zufallsprinzip ausgewählte perikopen aus bretkes Postilla und sirvydas’ Punk
tai Sakymų berücksichtigt wurden.68 

4.3.1. K r i t e r i e n  F Ü r  d i e  d a t e n s a m m l u n G. es wurden nur Haupt-
sätze betrachtet, um den skopus der untersuchung auf die registerbedingte variati-
on in den postillen zu beschränken und die daten möglichst frei von Fällen zu halten, 
die vielen verschiedenen einflüssen unterliegen.

65  ambrazas 1982; endzelin 1923, 22–62.
66  ambrazas 1982, 116f.
67  vgl. beispielsweise ambrazas 2006, 68.
68  ausgewertet wurden somit der 2. advents-

sonntag (lk 21,25–33 bzw. 25–36 mit aus-
legung) in BrP, SzP und McP sowie aus 
BrP die perikopen zum 24. sonntag nach 
trinitatis (BrPII 5056–5077; mt 9,18–26), 

zum 3. sonntag nach ostern (BrPII 681–704; 
Joh 16,16–23), zu Christi Himmelfahrt 
(BrPII 1077–10816; mk 16,14–20) und aus 
SzP die perikopen zum 4. advent (SzPI 
1221–16; lk 3,1–6), zum 3. sonntag nach 
epiphanias (SzPI 2341–2356; mt 8,1–13) und 
zum Gründonnerstag (SzPII 17221–17324; 
Joh 13,1–15).
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4.3.2. K r i t e r i e n  z u r  b e s t i m m u n G  v o n  o b J e K t  u n d  s u b J e K t 
m i t  d a z W i s C H e n s t e H e n d e m  v e r b. in den Fällen, in denen das als s oder 
o fungierende syntagma aus einem Kopf und einem attribut mit dazwischenstehen-
dem verb besteht, zählt der Kopf für die position des s oder o. ein beispiel für die 
stellung sv, vo (oder svo) ist der folgende satz:

 (31) lit. A duſchele tu didi turri ſapoſta ant daug mætu (BrPI 2411f.; auslegung: bibelzi-
tat lk 12,19)

  ‘liebe seele, du hast einen großen vorrat auf viele Jahre’.

4.3.3. K r i t e r i e n  F Ü r  d i e  b e s t i m m u n G  d e s  s u b J e K t s. ein Genitiv, 
der durch ein negiertes verbum existentiae bedingt ist, wird als subjekt gezählt, z. b.

 (32) lit. ir n bus daugiáus nei mto / ir ne wíeno dáikto ne patkąncʒio / kas piktſnio 
nei mto / nei wîetos gaiłeíímop (DaP 154–6; auslegung)

 (poln. y nie będie więcey áni cáſu / áni adney rʒecy doceśney / á co gorßa áni 
cáſu / áni mieścá do pokuty W3 1450f.)

 ‘und es wird weder zeit noch etwas bleibendes mehr geben und, was noch 
schlimmer ist, weder zeit noch ort zur reue’.

nominative, die mit einem imperativ auftreten, werden nicht als subjekte betrach-
tet, da sie syntaktisch zu unabhängig sind; dasselbe gilt für vokative, wenn sie mit 
einem imperativ vorkommen. die folgenden beiden beispiele wurden daher aus der 
s-zählung ausgeschlossen:

 (33) lit. Teipag’ ir iųs’ / kad’ pamatíſſit tůs daiktus praſsiddąnt / ʒinókit iog artí yra 
Karaliſté (DaP 132f.; perikope lk 21,31)

  (poln. Ták e y wy / gdy vyrʒyćie i ſię te rʒecy dʒiać będą / wiedʒćie i bliſko 
ieſt kroleſtwo BOe W3 135–7)

  ‘so auch ihr: wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisset, dass das 
reich Gottes nahe ist’;

 (34) lit. Tůgi ir mes ſchu daiktu apie Sudna diena / dabokimes (BrPI 1713f.; auslegung)
  ‘deshalb sollten wir auch diese dinge über den tag des Jüngsten Gerichts 

beachten’.

4.3.4. K r i t e r i e n  F Ü r  d i e  b e s t i m m u n G  d e s  o b J e K t s. neben dem 
üblichen Fall des akkusativobjektes gelten in negierten sätzen auch adverbale Geni-
tive als objekte. Gleiches gilt für Genitive und dative in den Fällen, in denen sie die 
übliche oder einzige objektergänzung sind, z. b. lit. ieškoti ko ‘etwas suchen’ und lett. 
ticēt kam ‘jemandem glauben’ (z. b. McPI 2522). andere ergänzungen werden nicht 
berücksichtigt.

in komplexen sätzen mit infinitivkomplementen werden die infinitive selbst nicht 
als objekte gezählt, und da sich infinitivkonstruktionen deutlich von Hauptsätzen 
unterscheiden, werden sie hier aus der datensammlung ausgeschlossen, z. b.
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 (35) lit. Todelei ne rupinkimes tirtiſſi ſchu paſlaptinju Diewo (BrPI 2119f.; auslegung)
  ‘deshalb sollten wir uns nicht damit beschäftigen, diese Geheimnisse Gottes 

zu erforschen’;
 (36) lit. tadá ne pridera taw kita / tiektái iau âtakias atadůt iiemus (DaP 1617; auslegung)
   (poln. tedyć nie prʒyſtoi / iedno ſię iu pomśćić nád nimi W3 164f.)
  ‘dann sind andere dinge nicht für dich geeignet, außer sich an ihnen zu 

rächen’.

somit werden ſchu paſlaptinju und âtakias in (35) und (36) nicht als objekte gezählt.
die acp-Konstruktionen werden als objekte betrachtet, da sie morphologisch 

substantive mit einem partizip sind, das sich wie ein attribut verhält. die syntakti-
schen s, o, v innerhalb der acp-Konstruktionen selbst werden dagegen ausgeschlos-
sen, da sie in einem abhängigen satz stehen.

 (37) lett. tad tee redſehß ta Ʒillwka Dhlu nakoht (McPI 135; perikope lk 21,27)
  ‘dann werden sie den menschensohn kommen sehen’;
 (38) lit. ir tada iſchwis Sunu ßmogaus atenti (BrPI 151f.; perikope lk 21,27)
  ‘und dann werden sie den menschensohn kommen sehen’.

modalverben und die objekte der von ihnen regierten infinitive werden ausge-
schlossen, da sie mit abhängigen sätzen vergleichbar sind.

 (39) lett. nhe warreſỜi tu winju peewillt (McPI 2210; auslegung)
  ‘du wirst ihn nicht betrügen können’;
 (40) lit. ſchitaipo indrinkes ing girtawima / tatai eſti / toke girtůkle nit nieka negal dumoti / 

miſliti / nei ape Diewa / nei ape dangaus karaliſta (BrPI 2416–18; auslegung)
  ‘auf diese Weise kann derjenige, der an saufen gewöhnt ist, d. h. so ein 

trunkenbold, an überhaupt nichts denken, weder an Gott noch an das Him-
melreich’.

objekt- und Komplementsätze bleiben ebenfalls außerhalb der betrachtung, da 
sie in ihrer beweglichkeit nicht direkt mit den substantivischen oder pronominalen 
objekten vergleichbar sind:

 (41) lit. Tiewo ſiuſtas ir ßinnodams iog Sudnaie dienaie […] (BrPI 236; auslegung)
  ‘gesandt von Gott und im Wissen, dass am Jüngsten tag […]’; 
 (42) lett. Aiſto Ờcheit dſirrdam mehß / ka […] (McPI 145; auslegung)
  ‘denn hier hören wir, dass […]’.

4.4. e r G e b n i s s e 
4.4.1. s v – v s. das zahlenmäßige verhältnis der sv- und vs-stellungen in pe-

rikope und auslegung zum 2. adventssonntag ist ungefähr gleich (2,9 sv : 1 vs in 
der perikope, 2,6 sv : 1 vs in der auslegung). im gesamten untersuchten material 
überwiegt sv-abfolge:

perikope:  20 (sv) : 7 (vs)
auslegung:  268 (sv) : 105 (vs)
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bibelzitate innerhalb der auslegung zeigen eine klare verteilung von 21 (sv) : 
3 (vs). allerdings fällt hier besonders die auslegung in mancelius’ postille ins Ge-
wicht, die allein 15 zitate mit sv-stellung bietet.69

zwischen den untersuchten sprachdenkmälern gibt es unabhängig vom texttyp 
deutliche unterschiede. bretke favorisiert sv-abfolge, während bei daukša vs-stel-
lung häufig vorkommt. die zusätzlich herangezogenen perikopenabschnitte verändern 
das bild nicht. die vs-stellung kann als markiert angesehen werden, der texttyp 
scheint keine rolle zu spielen.

perikope (vs):

 (43) lit. iR bus ßenklai Sauleie (BrPI 144; perikope lk 21,25)
  ‘und es werden zeichen geschehen an der sonne’;
 (44) lit. Bus ękłai ąnt’ ſáułés (DaP 1234f.; perikope lk 21,25)
  (poln. Będą ʒnáki ná ſłońcu W3 1214)
  ‘und es werden zeichen geschehen an der sonne’;
 (45) lit. nes iau artinas atpirkimas iuſu (SzPI [1]12f.; perikope lk 21,28)
  (poln. boć ſię przybliża odkupienie wáße SzPI [2]13)
  ‘denn schon naht eure erlösung’;
 (46) lett. tad rdſaht juhs py teem (McPI 1312; perikope lk 21,30)
  ‘dann seht ihr an ihnen’.

auslegung (vs): 

 (47) lit. Kiałſis karei / ir mâißtai / badai / marái / ir wirpéiimai emes (DaP 1333f.; auslegung)
  (poln. Náſtáną woyny y roʒruchy / głody / mory / y trʒęſienia iemie W3 1334f.)
  ‘es werden Kriege ausbrechen und aufstände, Hungersnöte, seuchen und 

erdbeben’;
(48) lett. mehß Ờacku eß (McPI 2517; auslegung)
  ‘wir, sage ich’;
 (49) lit. Atſakis ſudia (SzPI 24a29; auslegung)
  (poln. Odpowie ſędʒia SzPI 24b29f.)
  ‘der richter wird antworten’;
 (50) lit. noreia mums Diewas důt ſupraſti (BrPI 221; auslegung)
  ‘Gott wollte uns zu verstehen geben’;
 (51) lit. Ne atais Kriſtus tů cʒieſu / idant tarnu butu (BrPI 208; auslegung)
  ‘nicht wird Christus zu dieser zeit kommen, um diener zu sein’.

Wie zu erwarten, ist nach direkter rede die vs-stellung üblich:

 (52) lit. kurie lîete naßłás / ir naßłâycʒius / ir n biióios mans / bîło Wießpats Diéwas 
(DaP 1544f.; auslegung: bibelzitat mal 3,5)

  (poln. ktorʒy trapili wdowy / y śieroty / y cudʒoiemce / y nie bali ſię mnie / mowi 
Pan Bog W3 1533f.)

bibelzitate und bloße anspielungen nicht 
immer zu trennen und bleiben daher hier 
unberücksichtigt. 

69  auf die litauischen texte entfallen deutlich 
weniger zitate mit den Konstituenten v 
und s. in daukšas postille sind eindeutige 
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  ‘die die Witwen und Waisen peinigten und mich nicht fürchteten, spricht 
der Herr Gott’;

 (53) lit. Tretieghi ßenklai / bila Kriſtus bus ant Mariu (BrPI 2215; auslegung)
  ‘die dritten zeichen, sagt Christus, werden auf dem meer geschehen’.

in mancelius’ postille kommt die vs-stellung auch häufig nach adverb vor: 70 

(54) lett. tapehtʒ Ờacka taß Kungs iEſus (McPI 185; auslegung)
  ‘deshalb sagte der Herr Jesus’;
(55) lett. Aiſto Ờcheit dſirrdam mehß / ka […] (McPI 145f; auslegung)
  ‘denn hier hören wir, dass […]’.

4.4.2. v o – o v. die untersuchten texte zeigen einen deutlichen unterschied 
zwischen vo- und ov-stellung. in den perikopen herrscht die vo-abfolge, die auch 
im modernen litauisch und lettisch die übliche ist, klar vor. im hier gewählten 
abschnitt (lk 21,25–33 bzw. 25–36) steht den 10 vo-Fällen kein einziger beleg für 
ov gegenüber (10 : 0), z. b.

 (56) lit. ir ſake ghiemus priliginima (BrPI 156; perikope lk 21,29)
 lit. ir paſsâke iíémus prilíginímą (DaP 1243)
 lit. ir paſakie iiemus priliginimu (SzPI [1]13)
 lett. Vnd wings ſatʒiya teem weenu Lydſibu (McPI 1310)
  ‘und er sagte ihnen ein Gleichnis’.

dies kann natürlich der deutschen, lateinischen oder polnischen Übersetzungs-
grundlage geschuldet sein, vgl. VND er ſaget jnen ein Gleichnis (luther 1545), et dixit 
illis similitudinem (vulgata), Y powiedʒiał im podobieńſtwo (W3) wie auch im Griechischen 
καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς. von den ergänzend herangezogenen perikopen bestä-
tigt SzP das klare verhältnis zugunsten von vo (17 : 0), während die zusätzlichen 
bretke-perikopen die vo-stellung nur doppelt so häufig wie ov zeigen (16 : 8) und 
damit dem befund der auslegung nahekommen.

in der auslegung überwiegt ebenfalls die vo-stellung deutlich (75 : 46); ähnlich 
ist das verhältnis in den direkten bibelzitaten (7 : 3) der auslegungen zu lk 21,25–33 
bzw. 25–36, vgl.

 (57) lit. Tos dienos ir hadinos nieks neßinna (BrPI 2115; auslegung: bibelzitat mt 24,36)
 dt. VOn dem Tage aber / vnd von der Stund weis niemand (luther 1545)
 lat. de die autem illa et hora nemo scit (vulgata)
 gr. περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν (NA);

70  obwohl die inversion von sv zu vs nach 
adverb bei mancelius häufig ist, kann sie 
nicht als grammatikalisiertes phänomen 
im sinn von say 2004 betrachtet werden, 
da die vorkommende variation nicht aus-
schließlich aus syntaktischen regeln er-

klärbar ist, nicht einmal in den aus dem 
deutschen übersetzten abschnitten, z. b. 
tad tee redſehß ta Ʒillwka Dhlu nakoht 
(McPI 135) gegenüber luthers als denn wer-
den ſie ſehen des menschen Sohn komen.
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 (58) lit. Kiekwienas tieg naßtu ſawo neśios (SzPI 8a24f.; auslegung: bibelzitat Gal 6,5)
  (poln. Káʒdy bowiem ćięar ſwoy ponieſie SzPI 8b24f.)
 dt. Denn ein jglicher wird ſeine Laſt tragen (luther 1545)
 lat. unusquisque enim onus suum portabit (vulgata)
 gr. ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φόρτιον βαστάσει (NA);
 (59) lit. Tad ta amaitaỜchana tohß peepehſche usbrux (McPI 2029; auslegung: bibelzitat 

1 thess 5,3)
 dt. So wird ſie das verderben ſchnel vberfallen (luther 1545)
 lat. Tunc repentinus eis superveniet interitus (vulgata)
 gr. Τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος (NA).

4.5. F a z i t. die untersuchten texte weisen im Hinblick auf die stellung von v 
und o auf einen registerbezogenen unterschied zwischen perikope und auslegung 
(vgl. tabelle 3), während in der abfolge von s und v kein klares, vom texttyp ab-
hängiges muster zu erkennen ist (vgl. tabelle 4). bei den einzelnen autoren haben 
sich deutliche Wortstellungsunterschiede gezeigt, die aufgrund der eingeschränkten 
materialgrundlage durch weitere Forschungen an größeren textmengen verifiziert 
werden müssten. das stellungsverhältnis von v und o scheint in diesem zusam-
menhang der lohnendste untersuchungsgegenstand zu sein.

vo – ov BrP SzP McP alle texte
alle Haupt-
sätze mit o

29 69 43 141

vo ov vo ov vo ov vo ov
perikope 3 (+16) 0 (+8) 3 (+17) 0 (+0) 4 0 10 0
auslegung 15 9 42 19 18 18 75 46
bibelzitate 1 1 4 1 2 1 7 3

tabelle 3. vo – ov71

sv – vs BrP SzP McP alle texte
alle Haupt-
sätze mit s

82 149 193 424

sv vs sv vs sv vs sv vs
perikope 5 (+28) 3 (+11) 3 (+16) 3 (+18) 12 1 20 7
auslegung 60 12 96 43 113 49 268 105
bibelzitate 2 0 4 0 15 3 21 3

tabelle 4. sv – vs

71  die auswertung der zusätzlichen periko-
pen (zur auswahl vgl. anm. 68) ist in 
Klammern gegeben. diese zahlen stehen 

für sich und sind nicht zu den übrigen 
zahlenangaben addiert.



63 R e g i s t e r  i m  ä l t e r e n  B a l t i s c h e n : 
D i e  P o s t i l l e n  d e s  A l t l i t a u i s c h e n 
u n d  A l t l e t t i s c h e n

5. d o p p e l u n G e n. mit dem terminus Doppelung wird in Hocks artikel zu 
daukšas postille72 das auftreten von zwei (selten drei) semantisch oder referentiell 
äquivalenten Wörtern oder phrasen im Übersetzungstext gegenüber einem entspre-
chenden eingliedrigen ausdruck im Quelltext bezeichnet. der begriff ist der unter-
suchung von Gneuss73 zum altenglischen entnommen, hebt aber die Grenze zwischen 
der doppelung als einer übersetzungstechnischen behelfsstrategie und dem bewuss-
ten rhetorischen einsatz von synonymen auf. da in diesem beitrag der Fokus nicht 
auf dem Kontrast von vorlage und Übersetzung liegt, sondern auch texte untersucht 
werden, die (bislang) keiner einzelnen Quelle zuzuordnen sind und eher das ergeb-
nis einer Kompilation originaler und übersetzter textanteile sind, soll Doppelung noch 
weiter gefasst werden und als oberbegriff zweigliedriger sprachformen dienen, in 
denen gleiche Wortarten wie substantive, adjektive, verben, aber auch größere ein-
heiten paarweise verbunden sind.74 die bezeichnungen für diese verbindungen zei-
gen in den einschlägigen untersuchungen eine große bandbreite.75 Je nach fachlicher 
ausrichtung und untersuchter textsorte werden die verwendeten termini enger oder 
weiter gefasst, stimmen überein, überlappen oder kontrastieren. entsprechend viel-
schichtig sind die den doppelungen zugeschriebenen Funktionen. simmler listet in 
der einleitung seiner untersuchung drei Funktionen aus der Forschung zur rechts-
geschichte auf, dazu fünf weitere, die literarischen Gattungen zugeschrieben werden: 
1. synonymik oder tautologie, 2. Kontrastbildung oder antithese, 3. erläuterung, 
4. stilistische variation, 5. einführung von regiolektismen, 6. Kennzeichnung eines 
veralteten bzw. veraltenden Wortschatzes, 7. einführung von soziolektismen und 
8. erwähnung von archaismen. simmler selbst ergänzt die aufzählung durch eine 
textsortenkonstituierende Funktion, zu der die doppelungen „gemeinsam mit mak-

72  Hock 2012, 9f.
73  Gneuss 1955, 30.
74  diese bestimmung geht, etwas modifiziert, 

auf die definition von paarformeln durch 
schmidt-Wiegand (1984, 1387) zurück. 
von Doppelungen spricht dagegen auch 
Köppe (1977, passim). zum umfang der 
einheiten vgl. unten 5.1.2.

75  eine sicher nicht vollständige terminologi-
sche liste für die gedoppelten Formen, ihr 
verhältnis zueinander oder die erschei-
nung als Ganzes aus verschiedenen diszi-
plinen in alphabetischer reihung: begriffs
bildende Wortpaare, Begriffspaare, Binomiale, 
Doppelformeln, Doppelformen, Dubletten, er
läuternde Appositionen (expository apposi
tions), Hendiadyoine, interpretatio, interpre
tierende Doppelformen, interpretierende Syn
onyma, lexikalische Parallelismen, lexikalische 
Varianten, Paarformeln, Paarformen, paarige 
Ausdrücke, paarige Wortverbindungen, Paa

rungen, Parallelismus, Paraphrase, Paraphra
sis, Pleonasmus, Synonyma-Koppelung, 
Synonyme/a, Synonymenreihung, Synonymie, 
Tautologie, Variatio, verschwisterte Wortpaa
re, (synonyme und nicht synonyme) Wortpaa
re, zweigliedrige Ausdrücke, zwei- und mehr
gliedrige Ausdrücke, Zwillingsformeln, Zwil
lingsformen. die termini stammen aus 
besch 1964, burger 2011, 2015, dilcher 
1961, dreessen, ihden 2015, 2016, eggers 
1986, Hüpper, topalovic, elspaß 2002, 
Kazakėnaitė 2020, Kettmann 1978, Köppe 
1977, Kruopas 1960, lebedys 1963, von 
lieres und Wilkau 1965, ludwig 1937, 
malkiel 1959, müller 2009, pahta, nevan-
linna 2001, petrůjová 2014, salomon 1919, 
schmidt-Wiegand 1984, simmler 1995, 
sonderegger 1962–63, stammler 1925, 
strümpell 1925, thielert 2016, ullmann 
1967, vasiliauskienė 2016, Wenzlau 1906, 
Wolf 2000 und Wolf 1969.
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rostrukturellen, syntaktischen und zusätzlichen lexikalischen merkmalen beitragen“76 
können. an diese ergänzung schließt sich nahtlos die vermutung an, dass doppe-
lungen durch ihre situative und kommunikative Funktion auch registerrelevanz 
haben können.

die auflistung der termini und Funktionen unterstreicht das heterogene bild, 
das die doppelungen in formaler und inhaltlicher Hinsicht zeigen. Wenn die inhalts-
seite noch in das semantische verhältnis der Glieder zueinander und die vom spre-
cher bzw. autor intendierte Funktion aufgespalten wird, ergeben sich drei parameter, 
durch die eine doppelung bestimmt werden kann.77 diese lassen sich mit absteigen-
der präzision beschreiben.

5.1. d i e  F o r m  d e r  d o p p e l u n G. die formalen merkmale betreffen die 
anzahl, den umfang und die verbindung der koordinierten einheiten.

5.1.1. a n z a H l  d e r  e i n H e i t e n. durch den terminus Doppelung wird zum 
ausdruck gebracht, dass es sich in der regel um zwei koordinierte einheiten handelt. 
einleitend zu 5.1 wurde aber bereits darauf hingewiesen, dass selten auch dreiglied-
rige verbindungen zu finden sind, besonders wenn es sich um die Kombination von 
einzellexemen handelt. in der literarischen tradition ist die dreigliedrigkeit gut 
verankert, da ihr in der rhetoriklehre eine größere vollständigkeit – anfang, mitte 
und ende – beigemessen wird und diese auch in der stilfigur der synonymie realisiert 
werden kann.78 in Übersetzungstexten kann eine bereits in der vorlage verwendete 
doppelung um ein weiteres Glied ergänzt werden, z. b. in

 (60) lit. parêdnios’ ir ábdas / ir įrinkímaí (DaP 33237f.; auslegung)
   (poln. ſtroie y vbiory W3 34310)79 
   ‘prächtige Kleidung und anzug und putz’.

in jedem Fall kann sich die Frage auftun, ob die drei einheiten semantisch gleich-
wertig sind, ob eine steigerung beabsichtigt ist oder ob zwei einheiten näher zusam-
mengehören und einer dritten gegenübergestellt werden. aufgrund der seltenheit 
solcher Konstellationen tritt dieses problem allerdings in den Hintergrund.

76  simmler 1995, 189, vgl. 186–189.
77  strenggenommen können auf formaler sei-

te interne verhältnisse wie umfang und 
aufbau von der syntaktischen einordnung 
der Konstruktion in den Kontext unter-
schieden werden. müller sieht indizien für 
das vorliegen einer zwillingsformel z. b. 
in der relation von präposition und zwil-
lingsformel. die präposition steht in der 
regel vor dem gesamten ausdruck: „ohne 
(Fehl und Tadel), aber nicht: ohne Fehl und 
ohne tadel“ (2009, 18; Hervorhebung im 

original); für das deutsche gelten weiter-
hin besonderheiten in der numeruskon-
gruenz (2009, 19). die externen syntakti-
schen beziehungen der doppelungen blei-
ben in dieser untersuchung unberück-
sichtigt.

78  lausberg 1960, 242 und 331.
79  zu einer mittelalterlichen parallele im 

deutschen vgl. die Wiedergabe von per 
fraudem et lactando durch mit betrug gleyß
nerey und listen (ludwig 1937, 217).
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5.1.2. u m F a n G  d e r  e i n H e i t e n. in der Forschung werden doppelungen 
teils auf einzelwörter, teils auf nichtsatzgliedhafte Wortgruppen, selten auf verbin-
dungen von teilsätzen oder sätzen bezogen. der prototypische Fall ist wiederum die 
Kombination zweier lexeme, wie die mit der doppelung häufig verbundene stilfigur 
der synonymie nahelegt. allerdings lässt auch dieses stilmittel zusammensetzungen 
von Gliedern größeren umfangs zu, wie etwa in der anaphorischen und epiphorischen 
Synonymie (disiunctio).80 der semantisch und referentiell begründete erklärungsansatz 
von pahta und nevanlinna kennt überhaupt keine umfangsbeschränkung in der 
Äquivalenz der verbundenen einheiten.81

5.1.3. v e r b i n d u n G  d e r  e i n H e i t e n. doppelungen können syndetisch 
oder asyndetisch sein. die asyndetische Form ist dabei nicht auf die erläuternde 
Funktion, wie z. b. zur erklärung oder präzisierung von termini oder Fremdwör-
tern, beschränkt, sondern auch in der stilfigur der synonymie präsent.82 in synde-
tischen Konstruktionen sind die häufigsten verbindungselemente die Konjunktio-
nen ‘und’ und ‘oder’. pahta und nevanlinna führen in ihrer speziell solchen ver-
bindungswörtern gewidmeten untersuchung eine vielzahl von verbindungswörtern 
(markers) auf, neben den beiden bereits genannten Konjunktionen vor allem ent-
sprechungen für ‘das heißt’, ‘nämlich’ und ‘sozusagen’.83 im älteren litauisch und 
lettisch finden sich lit. aba, alba bzw. arba ‘oder’, būtent ‘nämlich’, bei ‘und’, da ‘und’, 
ir ‘und’, kaip kada tartų ‘das heißt, sozusagen’, o ‘und, aber’, tai yra/est(i) bzw. tatai 
yra/est(i) ‘das ist, das heißt’ sowie nei ‘und nicht, noch’ bei negierten prädikaten, 
lett. aba, abu ‘oder’, jeb ‘oder’, tas ir ‘das heißt’, und ‘und’ sowie ebenfalls negatives 
nei ‘und nicht, noch’.

5.2. d a s  i n H a l t l i C H e  v e r H Ä l t n i s  d e r  e i n H e i t e n  z u e i n a n d e r. 
die meisten der einleitend zu abschnitt 5 aufgeführten Funktionen gehen von der 
prämisse aus, dass in doppelungen lexeme miteinander verbunden sind, die seman-
tisch in einem synonymenverhältnis stehen oder diesem zumindest nahekommen. 
im Gegensatz dazu ist die dort an zweiter stelle genannte Kontrastbildung oder Anti
these auf der verbindung komplementärer einheiten begründet. schließlich gibt es 
gerade mit den häufigen Konjunktionen ‘und’ und ‘oder’ einen Übergangsbereich, 
innerhalb dessen sich die koordinierten lexeme nicht durch Gleichheit oder Kontrast 

80  lausberg 1960, 332 und 368.
81  „thus our data contains instances where 

the units of apposition can be lexical 
items, phrases of various syntactic types, 
clauses, or sentences; in some cases a  
unit even exceeds the boundaries of the 
modern concept of a sentence“ (pahta,  
nevanlinna 2001, 5).

82  lausberg schreibt explizit: „die synonymie 
nimmt meist die Form des asyndeton 
(s. § 709) an“ (1960, 331, § 653).

83  pahta, nevanlinna (2001, 7) geben eine 
aufstellung von 26 markern (mit varian-
ten) an, gegliedert nach mehrmaligem 
oder einmaligem auftreten im Helsinki-
Korpus englischer texte (1350–1710) sowie 
in weiteren Quellen.
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beschreiben lassen, sondern hierarchisch abgestufte temporale, lokale oder kognitive 
beziehungen ganz unterschiedlicher art eingehen können.84

5.2.1. s Y n o n Y m i e. synonymie als stilfigur85 dient dem zweck, eine rede zu 
schmücken (ornatus). dem sprecher geht es nicht um „eine völlige (semantisch über-
flüssige) deckung der Wortinhalte, sondern [die synonymität] schließt semantische 
unterschiede ein, deren betonung vom sprecher gewollt sein kann“,86 um das Ge-
meinte aus unterschiedlichen perspektiven zu verdeutlichen und zu beleuchten. ein 
solcher rhetorisch motivierter ansatz der synonymie ist somit von vorneherein weiter 
gefasst als der Gegenstandsbereich der gleichnamigen linguistischen sinnrelation, die 
allerdings ihrerseits ebenfalls keine diskrete Größe ist.87 die abgrenzungsproblematik 
besteht somit in beiden disziplinen. in der praktischen arbeit gibt es jedoch durchaus 
möglichkeiten und Hilfsmittel, um synonymie im rahmen der lexikalischen seman-
tik auch für texte des 16. und 17. Jahrhunderts zu bestimmen. ein verlässliches merk-
mal ist das Übersetzungskriterium im weitesten sinne des Wortes. darunter fallen 

84  siehe dazu die 20 semantisch-pragmati-
schen ordnungen mit 270 beispielen bei 
müller (2009, 80–87) und die darauf bezug 
nehmende untersuchung Gawełs (2017) 
zur ikonizität deutscher zwillingsformeln. 
malkiel (1959, 126–129) unterscheidet die 
folgenden semantischen beziehungen  
zwischen den beiden Gliedern a und b: 
„(1) a and b are near synonyms and the 
use of F[ormula] adds color and emphasis 
to the bare statement“, „(2) a and b are 
mutually complementary, forming a single 
team referring to a characteristic compos-
ite dish, to a pair of tools seldom used in 
isolation, to a notion bipartite, but lacking 
any definitive cleavage“,„(3) b is the op-
posite of a“, „(4) at rare intervals, b is  
a subdivision of a or viceversa [sic]; 
where numbers are involved, one may 
state the relations in fractions or multi-
ples“, „(5) Quite exceptionally, b functions 
as the consequence, inevitable or possible, 
of a“. salomon gliedert die zwillingsfor-
meln in zwei große Klassen, tautologische 
und summierende (1919, 20; ähnlich schrö-
ter 1980, 194); das substantivische Hendia-
dyoin stehe dazwischen (1919, 21). Köppe 
bevorzugt ebenfalls eine zweiteilung in 
paarungen mit unterschiedlicher und sol-
cher mit fast gleicher bedeutung (1977, 
178–191). ebenso unterscheidet burger 
„zwei große Gruppen bzw. semantische 
modelle […]: synonyme und nicht-syno-

nyme Wortpaare“ (2015, 151; Hervorhe-
bung im original).

85  zur Synonymia in der renaissancezeit vgl. 
insbesondere adamson 2007, für das altli-
tauische Hock 2012, zur verwendung bei 
mancelius Krēsliņš (1992, 233). die negati-
ve Konnotation der stilfigur im 19. Jahr-
hundert, oft abschätzig als Tautologie, Pleo
nasmus oder Makrologie bezeichnet, macht 
ullmann durch ein spöttisches zitat von 
Charles dickens deutlich: „[…] deponents 
seem to enjoy themselves mightily when 
they come to several good words in suc-
cession, for the expression of one idea; as, 
that they utterly detest, abominate, and 
abjure […] We talk about the tyranny of 
words, but we like to tyrannize over them 
too“ (1967, 106).

86  lausberg 1960, 331.
87  Cruse 1986, 270–289 unterscheidet cognitive 

synonyms und plesionyms, die sätze mit 
unterschiedlichen Wahrheitsbedingungen 
ergeben: bei kognitiven synonymen ist es 
ohne die erzeugung eines paradoxons 
nicht möglich, die Geltung eines Glieds zu 
behaupten und gleichzeitig die des ande-
ren zu negieren („er besitzt eine violine, 
keine Geige“), bei plesionymen dagegen 
schon („es ist diesig, aber nicht neblig“). 
mit Cruse werden auch plesionyme (Qua
siSynonyme) als (lexikalisch) synonym an-
gesehen.
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• doppelungen in der Übersetzung vs. einfachausdrücke in der vorlage; hier gilt die 
prämisse, dass der Übersetzer den gleichen inhalt wiedergeben will wie im original;

• Glossierungen und Korrekturen, wie z. b. in bretkes handschriftlicher bibelüber-
setzung, aber auch in gedruckten texten, marginalien in druckwerken wie in dauk-
šas Katechismus oder in revisionen und zweitauflagen bereits publizierter texte;88

• paraphrasierungen des gleichen motivs in ein und demselben text, wie z. b. in 
der postille des morkūnas die entsprechung von

 (61) lit. ſu dide ſtipribe ir garbá (MoPI 6r16f.; perikope lk 21,27)
  ‘mit großer macht und Herrlichkeit’

durch ſu gálibe ir ſu ßwieſibe dide (MoPI 5v22; exordium) bzw. ſu dide galibe […] ir 
ſu ßwieſibe (MoPI 6r3f.; exordium), wodurch ſtipribe und galibe einerseits, garbá und 
ßwieſibe andererseits parallelisiert werden.89 solche paraphrasierungen finden sich 
häufig in anspielungen auf bibelstellen, nur sinngemäßen bibelzitaten oder er-
klärungen in der auslegung des evangelientextes;

• direkte und indirekte evidenz zeitgenössischer Wörterbücher, die im altlitauischen 
und altlettischen ab dem 17. Jahrhundert vorliegen.90 die Überprüfung kann auf 
zweierlei Weise erfolgen:
(a) beide litauische Wörter können durch ein und dasselbe fremdsprachige Wort 

wiedergegeben werden (direkte evidenz), z. b.

 (62) lit. didius ſtebukłus ir didius enkłus (MoPI 6r33; auslegung)
  (poln. wielkie diwy á wielkie ʒnáki R 1226)
  ‘große Wunder und zeichen’.

positive evidenz liefert der Wörterbucheintrag Cud […] ʒinkłas / praiewos / ſtebukłas 
(SzD3 37a19–22), in dem lit. ženklas und stebuklas als lexikalische entsprechungen von 
poln. cud ´Wunder´ angegeben werden.

(b) beide fremdsprachige Wörter können durch ein und dasselbe litauische Wort 
wiedergegeben werden (indirekte evidenz), z. b.

 (63) lit. meilingay ir miełáßirdingáy (MoPI 7r19; auslegung)
  (poln. łáſkáwie á miłośćiwie R 1418)
  ‘mitleidig und barmherzig’.

88  vgl. Kazakėnaitė 2020 zum buch sirach im 
lettischen.

89  zum verhältnis galybė ‘macht’ und stiprybė 
‘Kraft’ vgl. auch die lutherübersetzung 
„mit großer Kraft und Herrlichkeit“, zu 
šviesybė ‘Glanz’ und garba (bzw. garbė) 
‘ehre, Herrlichkeit’ als entsprechung von 
lat. maiestas (gr. δόξα) ist s. v. Ehre die la-
teinische verbindung Gloria ac Majeſtas im 
Wörterbuch brodowskis (drotvinas 2009 i, 
685) zu vergleichen.

90  Wenn der zeitraum bis auf die erste Hälfte 
des 18. Jahrhunderts ausgedehnt wird, 
steht in beiden sprachen eine vielzahl von 
lexikographischen Hilfsmitteln zur verfü-
gung, vgl. dazu balode 2002, Jansone 
2003, Jansone, veisbergs 2013, schiller, 
zubaitienė 2011, triškaitė 2013, 2014, va-
nags 2013, 211–213, zemzare 1961, 7–187.
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positive evidenz liefern die Wörterbucheinträge łáſkaw […] malonus (SzD3 149a) 
und miłośćiwy […] malonus (SzD3 147a). da die entsprechung beider polnischer Wör-
ter lit. malonus sein kann, können im analogieschluss auch meilingas und mielaširdingas 
als synonym oder quasi-synonym angesehen werden.

Flankierend lässt sich auch die Wortbildung heranziehen, etwa wenn bildungen 
mit suffixen mehr oder weniger gleicher bedeutung miteinander konkurrieren, z. b. 
-ystė und umas in bendrystė und bendrumas ‘Gemeinschaft(lichkeit)’.91 Falls es sich 
um einen Übersetzungstext mit bekannter vorlage handelt und die doppelung bereits 
im Quelltext vorliegt, kann auch die lexikalische nähe der gedoppelten einheiten in 
der Quellsprache nachgewiesen werden:

 (64) lit. biauríus ir dárgius (DaP 1514; auslegung)
  (poln. ßpetne / y ßkáráde W3 155)
  ‘hässliche und scheußliche’.

der Wörterbucheintrag Sʒkárádnié / ßkárády / v. Sʒpétnié / Sʒpétny (Cnapius 1643, 
1114) zeigt die synonymie der beiden adjektive an.92

durch diese schritte kann auf lexematischer ebene ein hohes maß an bedeutungs-
äquivalenz in einem spektrum von strenger synonymie bis hin zu plesionymie erreicht 
werden. der nachteil eines solchen ansatzes liegt im hohen arbeitsaufwand sowohl 
bei der suche nach Kandidaten für synonymenreihungen als auch im nachweis ihres 
synonymstatus. ohne verzicht auf die asyndetischen doppelungen, die aber gerade 
für die stilfigur der synonymie charakteristisch sind,93 ist eine gezielte suche in Kor-
pora nicht möglich; dadurch wird die umsetzung in größeren textquellen erschwert.

5.2.2. b e d e u t u n G s -  u n d  b e z e i C H n u n G s Ä Q u i v a l e n z. diese bereits 
in Hocks94 untersuchung verwendeten begriffe gehen in zwei punkten über die 
synonymie hinaus: zum einen heben sie die beschränkung auf lexeme auf und 
beziehen die Äquivalenz größerer einheiten bis zur satzgröße mit ein, zum anderen 
wird durch aufgabe der Fokussierung auf die innersprachliche sinnrelation eine 
bezugnahme auf außersprachliche Gegenstände und verhältnisse möglich. einen 
solchen breiteren ansatz verfolgen pahta und nevanlinna in ihrem beitrag „on mar-
kers of expository apposition“.95 in diesem artikel übernehmen die beiden autoren 
die von Quirk et al. und meyer96 favorisierte auffassung von apposition als einer 
Kategorie, die eher semantisch und referentiell als durch formale syntaktische Cha-
rakteristika definiert ist. damit umfasst dieser begriff Koordinationen, die aus ein-

91  vgl. zu diesen lexemen die stelle 
bę́ndrumu arba bęndriſte (DaP 13248) ‘(als) 
Gemeinschaftlichkeit oder Gemeinschaft’, 
die monolexematisches poln. ſpołecnośćią 
wiedergibt (Hock 2012, 20).

92  der nachweis kann auch über eine polni-
sche doppelung gegenüber einem einzel-
nen lexem in der vorlage des polnischen 
textes geführt werden, vgl. Hock (2012, 

27) zu polnischen und litauischen doppe-
lungen bei Wujek und daukša gegenüber 
jeweiliger einfachvertretung in lateini-
schen augustinuspredigten.

93  vgl. oben 5.1.3 mit anm. 82.
94  Hock 2012, 18–23.
95  pahta, nevanlinna 2001.
96  Quirk et al. 1985, 760, § 10.39; meyer 1992.
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zelnen lexikalischen einheiten wie auch aus phrasen oder sätzen ganz unterschied-
licher syntaktischer Gestalt bestehen können. in leichter abwandlung der Klassifi-
kationen von Quirk et al. und meyer werden in dieser speziell den verbindungsele-
menten (markers) solcher Koordinationen gewidmeten untersuchung die appositio-
nen in drei Haupttypen eingeteilt. Gliederungskriterium ist die art der neuen infor-
mation, die das zweite Glied über das erste liefert; innerhalb dieser drei Haupttypen 
werden insgesamt fünf semantische Klassen unterschieden. die einteilung hat sich 
nach den angaben der verfasser in der praktischen arbeit an texten des Helsinki 
Corpus englischer texte von 1350–1710 bewährt,97 die folgenden beispiele stammen 
aus dem altlitauischen und altlettischen:

a. appositionen mit einem erstglied niedrigerer spezifik
1) i d e n t i F i K a t i o n. das zweite Glied identifiziert, worauf im ersten referiert 

wird; beide einheiten sind koreferentiell oder durch kataphorische referenz mitein-
ander verbunden:

 (65) lit. Elementai / tatai eſti / Vgnis / aras / wandů ir ßeme (BrPI 2021; auslegung)
  ‘die elemente, das heißt Feuer, luft, Wasser und erde’.98

2) a p p e l l a t i o n. das zweite Glied benennt das erste, geht also durch nennung 
eines namens über die identifizierung hinaus; die beiden einheiten sind ebenfalls 
koreferentiell:

 (66) lit. Todrinag’ ir du Téwu pirmiaus raßȯ / tai yra Dowidą ir Abromą (DaP 5038f.; 
auslegung) 

  ‘deshalb stellt er auch die zwei väter voran, das heißt david und abraham’.

b. appositionen mit einem erstglied höherer spezifik
C H a r a K t e r i s i e r u n G. das zweite Glied führt einige generelle Charakteris-

tika des ersten an, verhält sich also konvers zu identifikation und appellation; die 
beiden einheiten sind koreferentiell:

 (67) lit. Rijůkle ir Girtůkle / tatai eſti / tokſai ßmogus / kurſai per wiſſa ſawa amßa kit nieka 
nedumoij / tiktai kaipo koßna diena ſkanei walgitu bei gertu / kaip kaſchtaunai le
bautu (BrPI 246–9; auslegung)

   ‘ein vielfraß und trunkenbold, das heißt so ein mensch, der sein ganzes 
leben lang an nichts anderes denkt als jeden tag gut zu essen und zu trin-
ken, als köstlich zu schmausen’.

97  Für beispiele aus dem englischen s. pahta, 
nevanlinna 2001, 9–13.

98  pahta und nevanlinna betonen in anleh-
nung an meyer (1992, 97), dass exemplifi
zierende Appositionen auszuschließen seien, 
da sie referentiell und semantisch nur hal-
bäquivalent seien (2001, 5). darunter fällt 
z. b. eine aussage wie Néſsą bů wieni pa-
ſłep ti mókitinei Chriſtaus kaip’ ioʒephas ig 

Arimatios Nikodemas ir Gamalielis (DaP 5211f.) 
‘denn es gab gewisse verborgene Jünger 
Christi, wie Joseph von arimathäa, niko-
demus und Gamaliel’. aufgrund der ver-
wendung der partikel kaip’ ‘wie’ – und 
auch in der anzunehmenden realität – ist 
zu erwarten, dass es noch andere heimli-
che Jünger gibt, die hier nicht genannt 
sind.
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C. appositionen mit Gliedern gleicher spezifik
1) p a r a p H r a s e. die einheiten sind synonyme mit einer gewissen variations-

breite; die zweite einheit dient als erläuterung der ersten. auf satzebene kann die 
bedeutungsäquivalenz der appositionen über Wahrheitsbedingungen ermittelt wer-
den. die meisten doppelungen fallen nicht nur im von pahta und nevanlinna un-
tersuchten Korpus (89,9%), sondern auch in daukšas altlitauischer postille in diese 
Kategorie;99 die paraphrase dominiert ebenfalls in den in diesem beitrag gewählten 
textabschnitten:

 (68) lett. Ar Preeku und Liexmibu (McPI 3918f.; auslegung)
   ‘mit Freude und Fröhlichkeit’;
 (69) lit. ků metu alba kaddai (BrPI 2110; auslegung)
   ‘zu welcher zeit oder wann’;
 (70) lit. ſtiébai / arba filôrius (DaP 1439; auslegung)
   ‘pfosten oder pfeiler’;
 (71) lit. Werks ir raudos Krikśćionis (KnN1

3 53; auslegung)
   ‘die Christen weinen und vergießen tränen’;
 (72) lit. beſtios ir ǯweris baiśios (MoPI 738; auslegung)
   ‘bestien und schreckliche wilde tiere’;
 (73) lit. wayday ir barnis (SzPI 1321f.; auslegung)
   ‘zänkereien und streitereien’;
 (74) lit. panas Dewas teip malaningas a ſuſsimilſtąs ira (WoP 7v16f.; auslegung)
   ‘der Herrgott ist so gütig und barmherzig’.

2) r e v i s i o n. beide einheiten sind koreferentiell, das zweite Glied – oft als eine 
art sofortkorrektur zu verstehen – bietet eine genauere oder korrektere information 
als das erste und ist nicht selten auch etwas emphatischer. ein mögliches beispiel für 
diesen relativ seltenen typus – 3,5% der Fälle im Helsinki-Korpus100 – ist

 (75) lett. prett PaſỜaules ghallu und to paſtaru Deenu (McPI 2324f.; auslegung)
   ‘zum ende der Welt und zum letzten tag hin’.

Hier könnten beispiele metaphorischer Übertragung angeschlossen werden, z. b.

 (76) lit.  Puoła wáyʒdes / tátáy est mones ißmokiti (MoPI 8r37f.; auslegung)
   ‘es fallen die sterne, das heißt die gelehrten menschen’.

das folgende beispiel der Kategorie a1 ([…] galîbes / tai ſt’ […]) enthält in den 
beiden gepaarten einheiten jeweils eine apposition der typen C1 (sîłós ir galîbes) und 
C2 (asyndetisch verbundene dwâſios ßwę́ntoſios / Angełái dąnguiéii):

99  Hock 2012, 17 und 34–74. die zusammen-
stellung der doppelungen in DaP wird er-
gänzt und vorläufig abgeschlossen in 
Hock 2019, 65–72.

100  siehe pahta, nevanlinna (2001, 9) zu abso-
luten zahlen und prozentanteilen.
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 (77) lit. dągáus sîłós ir galîbes / tai ſt’ / anós dwâſios ßwę́ntoſios / Angełái dąnguiéii (DaP 1419f.; 
auslegung)

  ‘die Kräfte und mächte des Himmels, das heißt jene heiligen Wesen, die 
himmlischen engel’.

die zuordnung zu einem der drei Haupttypen ist laut pahta und nevanlinna 
generell unproblematisch, Grenzfälle seien allenfalls zwischen a1 und a2 sowie 
zwischen C1 und C2 beobachtet worden.101 die Fokussierung auf die verbindungs-
elemente (markers) ermöglicht eine gezielte suche in Korpora, allerdings ohne erfas-
sung asyndetischer verbindungen.102 die inhaltlich wesentliche abgrenzung der er
läuternden Appositionen von anderen, z. t. mit den gleichen sprachlichen einheiten, 
insbesondere ‘und’ und ‘oder’, verknüpften Koordinationen oder subordinationen 
wird zwar als problem benannt, aber nicht näher ausgeführt.103 Gerade der bei wei-
tem vorherrschende bereich der paraphrasen lässt eine recht breite Konzeption von 
synonymie vermuten, die unter berufung auf Cruse104 von absoluter synonymie bis 
zu einer durch den sprecher intendierten synonymie (speaker synonymy) reicht: „in 
speaker synonymy the two units share sufficient salient characteristics to be regarded 
as roughly synonymous by the speaker […]. the second unit serves as an explana-
tion or clarification of the meaning the speaker intended the first to have“105. dies 
lässt einen gewissen interpretationsspielraum zu, ob zwei begriffe aus sicht des 
sprechers als semantisch ausreichend nahe verwandt angesehen werden können, um 
der intention der erklärung oder der verdeutlichung des einen durch den anderen 
zu genügen. so liegt es nahe, dass in

 (78) lit. ney aukſás / ney ioki bagotiſte (MoPI 10r17; auslegung)
  ‘weder Gold, noch irgendein reichtum’

aus sicht des sprechers bzw. verfassers eine paraphrase intendiert ist, sei es, dass 
Gold sinnbildlich für ‘reichtum’ oder reichtum konkret als ‘schatz, Goldschatz’ 
gefasst wird. nicht thematisiert wird das verhältnis von Hyponym zu superordinier-
ter einheit. nach Cruse106 fallen solche relationen durchaus in den bereich der sy-
nonymie, da sie eine große Überlappung von semantischen merkmalen aufweisen. 
die unterordnung widerspricht aber eigentlich der von pahta und nevanlinna ge-
nannten idee von Gliedern gleicher spezifik in der durch ein synonymverhältnis 
charakterisierten paraphrase, da das untergeordnete lexem immer spezifischer ist.107 
im referentiellen bereich legen die meisten beispiele nahe, dass mit Referenz die äu-

101  pahta, nevanlinna 2001, 8.
102  die möglichkeit einer asyndetischen ver-

bindung der beiden Glieder wird in pahta 
und nevanlinna nicht thematisiert, doch 
wird in einem beispiel der Kategorie a1 
darauf hingewiesen, dass es sich um einen 
Fall „without an explicit marker“ (2001, 
10) handele.

103  pahta, nevanlinna 2001, 8 mit anm. 9.
104  Cruse 1986, 265–268.
105  pahta, nevanlinna 2001, 11.
106  Cruse 1986, 290.
107  lyons 1980, 300.
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ßerungsgebundene relation des sprachlichen ausdrucks zu einem außersprachlichen 
objekt gemeint ist. daneben scheint referenz aber auch in dem sinn verwendet zu 
sein, der in der linguistik als Denotation bezeichnet wird. die für die semantik wich-
tige unterscheidung kann im gegebenen Kontext allerdings in den Hintergrund 
treten, da es hier, ähnlich wie bei der Sprechersynonymie, nur darum geht, ob der 
sprecher durch das Gemeinte eine identifizierung, Charakterisierung oder erklärung 
einer sprachlichen einheit durch die andere ausdrücken will. Gegenüber den etwas 
unbestimmten innersprachlichen abgrenzungskriterien der synonymie liegt hier das 
problem eher darin, dass auf das der bezeichnung zugrundeliegende Weltwissen 
zurückgegriffen werden muss, das für das 16. und 17. Jahrhundert nicht immer mit 
der wünschbaren Genauigkeit erschlossen werden kann, insbesondere im theologi-
schen, historischen und geographischen Kontext.

der vorteil des ansatzes von pahta und nevanlinna liegt in der möglichkeit, in 
Korpora gezielt nach verbindungswörtern zu suchen und eine vorauswahl von Kan-
didaten treffen zu können, aus denen sich die semantisch und referentiell passenden 
doppelungen herausfinden lassen. anders als bei beschränkung auf die lexikalische 
semantik (5.2.1) können auch größere einheiten als bloße lexeme betrachtet werden. 
nachteile bestehen im monierten rückgriff auf die schwer zu fassenden Faktoren 
der sprecherintention und des Weltwissens. Hinzu kommt, dass doppelungen ohne 
verbindungswort zunächst nicht erfasst werden und nur durch intensive textlektü-
re oder durch zufall entdeckt werden könnten.108

5.2.3. K o n s t i t u i e r e n d e  K o o r d i n i e r u n G. der etwas sperrige begriff 
lässt das inhaltliche verhältnis der beiden einheiten offen. das soll nicht bedeuten, 
dass es semantische beziehungen nicht gibt – diese können wohl grundsätzlich 
zwischen allen sprachlichen einheiten angenommen werden – oder dass sie nicht 
beschrieben werden können; sie sind vielmehr so vielseitig, dass ein aussagekräfti-
ger gemeinsamer oberbegriff kaum zu finden ist. so lassen sich unter den von 
müller oder Gaweł untersuchten zwillingsformeln durchaus synonyme wie Art und 
Weise finden, aber auch Gegensatzpaare wie heiß und kalt oder Ganzes-teil-bezie-
hungen wie Zeit und Stunde.109 als wesentlich gilt vielmehr, dass die Wortpaare in 
Kombination auf einen Gesamtbegriff deuten.110 aus historisch-phraseologischer 
sicht stehen Kriterien wie Festigkeit, idiomatizität und reproduzierbarkeit des Ge-
samtausdrucks im mittelpunkt, die sich jedoch in älteren texten schwer nachweisen 

108  in den untersuchungen Hocks (2012; 
2019) entfällt rund ein sechstel der Fälle 
auf asyndetische doppelungen. satzzei-
chen wie Kommata oder Klammern kom-
men als suchkriterien kaum in Frage, da 
sie im Gesamtkorpus viel zu zahlreich 
sind und andererseits in asyndetischen 
doppelungen oft fehlen können.

109  zu malkiel 1959, müller 2009, Gaweł 2017 
vgl. oben 5.2.1 mit anm. 84.

110  thielert (2016, 136). müller spricht in sei-
ner definition der Zwillingsformel im enge
ren Sinn von derselben „bedeutungskatego
rie, nicht bedeutung, denn diese kann 
durchaus entgegengesetzt sein, während 
jene – auf einem höheren level – gleich 
ist“ (2009, 11; Kursivierung im original).
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lassen.111 Formelhafte ausdrücke dieser art sind in den altlettischen und altlitaui-
schen textquellen unschwer zu finden:

 (79) lett. Debbes und Semme (McPI 1317; perikope lk 21,33)
  ‘Himmel und erde’;
 (80) lit. Sauleie ir Meneſeie ir ßwaiſdeſa (BrPI 144f.; perikope lk 21,25)
  ‘an sonne und mond und sternen’. 

die doppelung in (79) deutet auf die gesamte Welt bzw. alles;112 in (80) stehen die 
drei einheiten für das Himmelsgewölbe oder die Himmelsmächte. nicht alle „gefes-
tigten“ Wortverbindungen sind so leicht zu erkennen, das bezeichnete ohne Weltwissen 
oft nicht zu bestimmen. inhaltlich ist ein solcher phraseologisch basierter ansatz in 
älteren texten noch schwieriger umzusetzen als die beiden vorausgegangenen. Hinzu 
kommt, dass auf der ausdrucksseite zu den bereits genannten verbindungselementen, 
die natürlich überwiegen, eine vielzahl weiterer zumindest potentiell hinzukommen 
kann, wie etwa Hals über Kopf, Dienst ist Dienst oder rüber wie nüber zeigen.113

5.3. d i e  F u n K t i o n  d e r  d o p p e l u n G. müller gibt in seiner untersuchung 
zu zwillingsformeln die folgende definition:

eine Zwillingsformel im engeren Sinne (i. e. s.) ist eine stilfigur in der rhetorik und 
linguistik, bei der ein begriff zur ausdruckssteigerung (verstärkung, Häufung, sum-
mierung, betonung, emphase) bzw. präzisierung durch zwei nebeneinander gestellte 
(gleiche oder gleichrangige) Wörter mit – jedenfalls in den meisten Fällen – derselben 
bedeutungskategorie wiedergegeben wird.114

in untersuchungen zu literarischen texten wird meist der erste aspekt hervorge-
hoben, während für rechtstexte der Gesichtspunkt der präzisierung im vordergrund 
steht.115 in der praxis sind diese beiden aspekte aber nicht immer voneinander zu 
trennen, wie die beschreibung des stilmittels der synonymie durch lausberg zeigt: 

111  mit dem phraseologischen Forschungsan-
satz setzt sich thielert in ihrem For-
schungsüberblick ausführlich auseinander 
(2016, 45–69; zusammenfassung 68–69), 
benennt in ihrer eigenen Konzeption von 
paarformeln aber klar die schwierigkeit 
des nachweises phraseologischer Kriteri-
en in älteren sprachstufen (2016, 128–139, 
besonders 132 anm. 509); zu vergleichen 
ist hierzu auch die besprechung bentzin-
gers (2020, 556f.).

112  vgl. Hüpper, topalovic, elspaß 2002, 78.
113  siehe müller 2009, 5; die verbindungsele-

mente werden ebd. 38–41 besprochen. 
114  müller 2009, 11 (Hervorhebung im origi-

nal); zu Bedeutungskategorie vgl. anm. 110.

115  sonderegger spricht von einer „Frühform 
der definition“, ihr ursprung liege „in der 
genauen und totalen, umschließenden er-
fassung eines begriffsinhaltes“ (1962–63, 
268). Für die sprache der zunftordnungen 
des 16. Jh.s mag sich Köppe nicht festle-
gen, ob nach der Gewohnheit der rechts-
sprache höchste präzisierung erreicht wer-
den sollte, oder ob die Gewohnheit, dop-
pelungen mit ähnlichen oder gleichen 
Wörtern zu gebrauchen, im vordergrund 
stand: „und wer wollte in jedem einzel-
falle zu entscheiden wagen, ob bei der ur-
sprünglichen Formulierung noch ein be-
deutungsunterschied gefühlt und ge-
wünscht war!“ (1977, 175).
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der semantische unterschied der synonyme kann in überbietender Weise auch selbst 
so gesteigert werden, daß er zur aufzählenden Koordination oder zum (gewollten) 
Gegensatz oder zur (gewollten) chaotischen beziehungslosigkeit wird, wodurch sich 
die synonymie in andere Figuren auflöst.116 

die mit der stilfigur verbundene ausdruckssteigerung ist also nicht an das vor-
liegen eines synonymenverhältnisses gebunden und kann auch durch die inhaltlich 
nicht weiter festgelegte erweiterung an sich erreicht werden. umgekehrt trägt die 
vom sprecher oft gewollte betonung semantischer bedeutungsnuancen (vgl. oben 
5.2.1) sicher auch zur präzisierung des Gemeinten bei. ob diese beabsichtigt ist, wird 
nicht zuletzt vom erwartungshorizont bestimmt, dem „zwischen redendem und 
Hörendem vereinbarten Genauigkeits-anspruch“117. so weist lausberg darauf hin, 
dass zwischen ‘eigentum’ und ‘besitz’ natürlich ein bedeutungsunterschied bestehe, 
der in der rechtssprache entscheidend sei, die beiden begriffe aber in der umgangs-
sprache bei geringem Genauigkeitsanspruch synonym gebraucht werden könnten.118 
somit muss es auch kein Widerspruch sein, wenn thielert betont, dass „sich zumin-
dest für die rechtssprache die existenz von synonymen paarformeln ausschließen“ 
lässt, bentzinger dagegen in seiner rezension zu recht darauf hinweist, dass jeder 
lexikologe „ledig und los, Hab und Gut als synonyme ansehen“ wird.119 dieser sach-
verhalt spiegelt im sinne Hegers einfach die Freiheit des benutzers wider, „sprach-
liche zeichen mit genau demjenigen Genauigkeitsgrad zu verwenden, der seinen 
kommunikativen absichten angemessen ist“.120

Fruchtbarer als der versuch einer bestimmung der Funktion des Gesamtausdrucks 
scheint die erforschung des funktionalen verhältnisses des zweitglieds zum ersten 
zu sein, die in abschnitt 5.2 bereits angesprochen wurde. trotz aller in 5.1 und 5.2 
genannten schwierigkeiten lässt sich in der regel doch eine entscheidung treffen, 
ob der zweite ausdruck eher dazu dient, den ersten zu präzisieren oder nur zusam-
men mit dem ersten einen Gesamtausdruck konstituiert. mit anderen Worten: es 

116  lausberg 1960, 331.
117  lausberg 1990, 58 (im text gesperrt ge-

druckter Genitiv „Genauigkeits-anspru-
ches“). eine schöne beobachtung macht 
H. Wolf in seiner untersuchung der ma-
thesius-predigten (16. Jh.): „dagegen fällt 
es auf, daß mathesius bei montanbegriffen 
in seiner bergpostille selten die Form des 
interpretierenden synonyms gebraucht. 
das wird seinen Grund nicht zuletzt darin 
haben, daß die sareptapredigten an eine 
bergbaugemeinde gerichtet waren, die 
ihre berufssprache beherrschte“ (1969, 80). 
die orientierung am adressaten hebt auch 
Kettmann am beispiel von glossierenden 
doppelungen mit Fremdwörtern bei deut-
schen autoren des 16. Jh.s hervor: „Gene-

rell ergibt sich zunächst, daß interpretier-
te Formen in der regel in predigten und 
streitschriften am häufigsten auftreten 
[…] eine beobachtung, die […] ein deutli-
ches licht auf das bemühen ihrer verfas-
ser wirft, breiteste Kreise mit ihnen an-
sprechen zu wollen. das direkte Gegenteil 
spiegelt sich in den briefen wider. der 
anteil interpretierter Formen in Höhe von 
2,5% läßt ihren durch den adressaten-
kreis eng umgrenzten Wirkungskreis er-
kennen, der Fremdworterläuterungen von 
vornherein weithin überflüssig machte“ 
(1978, 428).

118  lausberg 1990, 58.
119  thielert 2016, 307; bentzinger 2020, 560.
120  Heger 1979, 35.
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muss die Frage beantwortet werden, ob der erste ausdruck allein das Gemeinte im 
sinne der intendierten bedeutung oder bezeichnung, wenn auch vielleicht nicht 
vollständig, vertreten kann oder nicht. diesem ansatz kommt der artikel von pahta 
und nevanlinna am nächsten, der den begriff ‘erläuternd’ bereits im titel trägt und 
in der art einer elaboration appositionen untersucht, „in which the second apposi-
tive conveys new information about the first appositive“.121

5.4. F a l l s t u d i e: SzPI [1]–31. als anwendungsbeispiel wird aus den untersuch-
ten textabschnitten die perikope und predigt von sirvyds Punktai Sakymų ausgewählt. 
die Wahl fiel auf dieses sprachdenkmal, weil die polnische entsprechung durch den 
parallelen spaltendruck leicht vergleichbar ist und in der auslegung recht zuverläs-
sig auf bibelzitate hingewiesen wird. dadurch kann nicht nur zwischen perikope 
und predigt differenziert werden, sondern auch zwischen doppelungen, die nur im 
litauischen oder nur im polnischen auftreten. darüber hinaus kann ein beitrag zur 
beantwortung der Frage geleistet werden, ob in die auslegung eingeflochtene bibel-
zitate eher der sprachform der perikope oder der predigt zuneigen oder ob überhaupt 
kein unterschied zu erkennen ist.122

die im Folgenden vorgestellten ergebnisse beruhen auf der anwendung einer 
Kombination von Kriterien, die in den abschnitten 5.1–5.3 besprochen wurden:
• Gesucht werden doppelungen, die mit aba ‘oder’, ir ‘und’, nei – nei ‘weder – noch’ 

oder tai yra ‘das ist, das heißt’ verbunden sind; andere verbindungselemente treten 
nicht auf, die einzige asyndetische doppelung – śniuru / vołaktim (SzPI 1513f.) ‘mit 
richtschnur, mit maßstab’ – bleibt unberücksichtigt, dreigliedrige Formen werden 
auch bei asyndetischer verbindung der ersten beiden Glieder mitgezählt (s. 5.4.1).

• das verhältnis des zweiten Glieds zum ersten wird semantisch dahingehend 
bestimmt, ob eine erläuterung, Charakterisierung oder identifizierung des ersten 
vorliegt oder nicht; auf eine weitergehende inhaltliche differenzierung der posi-
tiven Fälle, wie bei pahta und nevanlinna (s. 5.2.2), wird verzichtet (s. 5.4.2).

121  pahta, nevanlinna 2001, 8. lausberg sieht 
am beispiel wiederholter Wörter eine in-
formationsstrukturelle Hierarchie: „die 
zweitsetzung des gleichen Wortes setzt 
die informationsfunktion der erstsetzung 
voraus“ (1960, 311). auch in diesem Fall 
erbringt bereits das erstglied im prinzip 
die bedeutungs- bzw. bezeichnungsleis-
tung. auf lexikalischer ebene scheint der 
bereits erwähnte ausdruck interpretierende 
Synonyma (stammler 1925, 181; Wolf 1969, 
78–84) recht passend.

122  die textkonstitution von SzP ist trotz der 
vollständigen kritischen edition von 
vasiliauskienė und rutkowska (2015–
2016; zwei bände mit einem begleitband 

und zwei monographien) noch nicht voll-
ständig geklärt. als sicher gilt, dass sirvy-
das der autor der predigten ist und den 
litauischen text selbst ins polnische über-
setzt hat. diskutiert werden jedoch die 
Quellen der litauischen und der polni-
schen perikopen sowie der bibelzitate in 
den predigten, einschließlich der Frage, 
ob die polnischen zitate Übersetzungen 
der litauischen sind oder aus anderen pol-
nischen Quellen entnommen bzw. nach ih-
nen redigiert wurden. die ergebnisse 
vasiliauskienės und rutkowskas fassen 
Gelumbeckaitė und thies in ihrer rezensi-
on zusammen (2018, vgl. hierzu insbeson-
dere 137–141).
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• schließlich wird das auftreten und zahlenmäßige verhältnis der doppelungen beider 
Kategorien – erläuternd vs. nicht-erläuternd – in perikope, auslegung und bibelzi-
taten in der auslegung unter Heranziehung weiterer parameter beschrieben (s. 5.4.3).

5.4.1. a n z a H l  u n d  F o r m  d e r  d o p p e l u n G e n. auf den 31 drucksei-
ten wurden insgesamt 74 doppelungen identifiziert: 48 mit ir, 16 mit aba, 9 mit tai 
yra und eine einzige mit nei – nei. in 45 Fällen werden einzelne lexeme gedoppelt, 
in den übrigen Fällen ist zumindest ein Glied, meist attributiv, erweitert oder bildet 
für sich einen satz.

5.4.2. v e r H Ä l t n i s  d e s  z W e i t e n  G l i e d s  z u m  e r s t e n. in 18 Fällen 
liegt kein erläuterndes verhältnis vor, es handelt sich um Gegensatzpaare wie gut 
und böse oder die Lebenden und die Toten, die natürlich genauso begriffsbildend sein 
können wie Seele und Körper oder Worte und Schriften. ein schwer zu beurteilender 
Fall ist die doppelung mit großer Macht und Herrlichkeit (lk 21,27), die in SzPI an drei 
stellen ([1]10f., 153f. und 2713f.) durch die lexeme galybė ‘macht, stärke, Kraft’ und 
maiestotas ‘Herrlichkeit, Glanz, ehre’ wiedergegeben wird. eine synonymität im sin-
ne der in 5.2.1 skizzierten Kriterien ist nicht nachzuweisen, die lexeme spiegeln eher 
die verbindung der Herrlichkeit als erscheinungsform mit der macht, die Wunder 
tut, wider123 und werden daher nicht zu den erläuternden paarungen gerechnet. 
somit stehen 53 erläuternden doppelungen insgesamt 21 sonstige gegenüber.

5.4.3. v e r t e i l u n G  i m  t e X t. zusätzlich zur verteilung beider doppelungs-
arten – erläuternder und sonstiger – in den texttypen werden in der folgenden Über-
sicht noch die verbindungselemente, die bezeugung in vorlage und Übersetzung 
bzw. nur in der Übersetzung sowie die Wortart berücksichtigt. Für die einteilung in 
Wortarten wird in zweifelsfällen die syntaktische verwendung als maßgeblich an-
gesehen: substantivisch verwendete adjektive sind „subst.“, adjektivisch verwende-
te partizipien „adj.“:

verbindungselement sprache Wortart perikope
auslegung
Freitext bibelzitate

erläuternde
ir ‘und’ lit. und poln. subst.+subst. 2 7 3

adj.+adj. – 4 1
adv.+adv. – 1 –
vb.+vb. 1 4 1

nur lit. subst.+subst. – 1 –
adj.+adj. – 2 –
vb.+vb. – 2 –

123  vgl. die einträge bei bauer 1988, 409 1a 
und 417 unten. 
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verbindungselement sprache Wortart perikope
auslegung
Freitext bibelzitate

aba ‘oder’ lit. und poln. subst.+subst. – 6 –
nur lit. subst.+subst. – 7 1

vb.+vb. – 1 –
tai yra ‘das heißt’ lit. und poln. subst.+subst. – 6 –

subst.+adv. – 1 –
pron.+subst. – 1 –
vb.+vb. – 1 –

sonstige
ir ‘und’ lit. und poln. subst.+subst. 4 10 3

adj.+adj. – 2
aba ‘oder’ lit. und poln. subst.+subst. – 1 –
nei – nei ‘weder – noch’ lit. und poln. adj.+adj. – 1 –
summe 7 56 11

tabelle 5. Übersicht zur verteilung der doppelungen in SzPI [1]–31

die verteilung ist aufgrund des materialumfangs nur bedingt aussagekräftig, doch 
lassen sich bereits jetzt einige beobachtungen anstellen:
• unter den verbindungselementen kommt tai yra ‘das heißt’ nur bei erläuternden 

doppelungen vor. in fünf Fällen wird es direkt an ein bibelzitat angeschlossen, ein 
weiteres mal (SzPI 2924f.) sogar innerhalb des zitats eingefügt. in der Kombination 
der Wortarten ist dieser anschluss der freieste, selten wird nur ein einzelnes lexem 
angeschlossen. die erklärungsfunktion kommt hier besonders deutlich zur Geltung.

• der litauische text ist in der verwendung der doppelungen nur dort eigenständig 
gegenüber der polnischen entsprechung, wo sie eine erläuterung bieten; auf den 
litauischen text beschränkte paarungen mit anderen bedeutungsbeziehungen 
fehlen vollständig.124

• die relative Häufigkeit der doppelungen in der auslegung gegenüber jenen in 
der perikope ist unter den erläuternden bei weitem höher als bei den sonstigen 

124  die seltenheit von auf das litauische be-
schränkten doppelungen in den perikopen 
gilt in besonderem maße für die aus dem 
polnischen übersetzte postille daukšas, 
vgl. Hock 2012. vasiliauskienė (2016, 
131f.) zeigt an beispielen aus SzPI, dass in 
diesem sprachdenkmal wie auch in DaP 
und ViE doppelungen in den perikopen 
viel seltener sind als in JaE2. mögliche 
Gründe für das unerwartet häufige ein-
dringen von doppelungen „į oficialius 

evangelijų tekstus“ (2016, 147) seien der 
Wunsch, die evangelientexte den in ver-
schiedenen dialektgebieten wirkenden 
priestern besser zugänglich zu machen, 
uneinigkeit bezüglich der religiösen ter-
minologie oder auch das bestreben, diese 
zu aktualisieren. JaE² enthält naturgemäß 
keine auslegungen, so dass das bedürfnis 
nach verdeutlichung und erklärung der 
lexik in den perikopen stärker gewesen 
sein mag.
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(50:3 vs. 17:4). Gemessen am textumfang der auslegung gegenüber dem der 
perikope (ca. 14:1) lässt sich allerdings kein signifikantes Überwiegen der erläu-
ternden doppelungen in der auslegung gegenüber der perikope (16,66:1) ableiten.

das bevorzugte auftreten der Kombination zweier substantive in der perikope 
gegenüber einer größeren Freiheit von Wortartenkombinationen in der auslegung 
steht im einklang mit den verhältnissen in den entsprechenden textabschnitten der 
anderen untersuchten sprachdenkmäler und könnte ein textkonstituierendes, poten-
tiell auch registerrelevantes merkmal sein.

5.5. F a z i t. die untersuchung von doppelungen mit erläuternder Funktion 
scheint in postillen aufgrund der unterschiedlichen kommunikativen Funktion von 
perikope und auslegung lohnend. das ausmaß der verwendung von doppelungen 
als erklärungsmittel variiert von text zu text in abhängigkeit vom angesprochenen 
adressaten. so ist die hohe anzahl von rund 780 exklusiv litauischen doppelungen 
in daukšas postille gegenüber der Übersetzungsgrundlage, Wujeks polnischer Poſtilla 
Catholicka Mnieyſza, vermutlich darauf zurückzuführen, dass Wujek einen theologisch 
gebildeteren Hörer- bzw. leserkreis angesprochen hat, während daukša nicht nur 
pionierarbeit durch seine Übersetzung leisten, sondern fremde Wörter und Konzep-
te für eine theologisch möglicherweise weniger vorgebildete Hörer- oder leserschaft 
umsetzen und aufbereiten musste.125

die in der Fallstudie ermittelten zahlen und verhältnisse legen für die praktische 
arbeit an größeren texten folgendes vorgehen nahe: 1. suche nach bestimmten ver-
bindungswörtern, 2. ermittlung der erläuternden doppelungen unter den gefunde-
nen paarungen, 3. differenzierung nach Wortarten und 4. darstellung der verteilung 
im text, bei postillen primär im verhältnis von perikope und auslegung, dort gege-
benenfalls differenziert nach bibelzitat und freiem text.

6. a u s b l i C K. „in large part, the study of language use is the study of linguis-
tic variation, investigating the question of why a speaker uses one set of linguistic 
forms rather than another at any given time and place“126: die bedeutung der re-
gisterperspektive als derjenigen betrachtungsweise, die die situationsbedingte Funk-
tionalität sprachlicher merkmale in den blick nimmt, ist in der Forschung anhand 

125  allerdings sind sowohl bei Wujek als auch 
bei daukša primär priester angesprochen, 
denen die postille als predigthilfe dienen 
sollte. vgl. im vorwort zur ersten auflage 
der Poſtilla mnieyßa Wujeks: „K temu prʒy-
ſtąpiło ądánie niktorych ʒacnych oſob / 
[…] áby y krotka poſtillá táke pol ſkim 
ięʒykiem byłá nápiſaná / ktoreyby prośći 
Kápłani ſnádniey vyć / y iesliby ták ʒłey 
pámięći byli / y ʒ niey cytáć ludiom ná 
káʒániu mogli“ („dazu kam der Wunsch 

einiger ehrwürdiger personen, […] dass 
auch eine kurze postille ebenfalls in polni-
scher sprache geschrieben werde, welche 
die einfachen priester leichter gebrauchen 
und, falls sie ein so schlechtes Gedächtnis 
hätten, aus ihr auch den leuten bei der 
predigt vorlesen könnten“) (W1

I [ii]v18– 
[iii]r7). den gleichen adressatenkreis 
spricht auch daukša im vorwort seiner 
Übersetzung an (s. o. anm. 22 und 23).

126  biber, Conrad ²2019, 297.
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gegenwartssprachlicher phänomene untersucht und belegt worden,127 muss aber 
per se ebenso für historische sprachstufen vorausgesetzt werden. in diesen ist der 
zugriff erschwert: erstens schließt der zeitliche abstand das unmittelbare verständ-
nis situativer Kontexte und das für lebende sprachen erfolgreich anwendbare ins-
trumentarium von sprecherbefragungen und experimenten aus, zweitens ist die 
textliche Überlieferung, auf der jede untersuchung beruhen muss, von zufälligkei-
ten mitgeprägt und besitzt grundsätzlich ausschnittscharakter. vernachlässigt man 
jedoch angesichts dieser schwierigkeiten die registerforschung in historischen 
sprachstufen, so ist nicht nur die beschreibung der betreffenden sprache unvoll-
ständig, sondern es bleibt auch, ganz konkret, das verständnis der überlieferten 
texte beschränkt.

eine breite und im besten sinne philologische berücksichtigung des historischen 
und weltanschaulichen Hintergrunds der untersuchten texte ist unabdingbar, um 
ihre situativen bedingungen möglichst präzise zu erfassen. die Grenzen, die uns 
lückenhafte Quellen und zeitlicher abstand hierbei setzen, sind fallweise verschieden. 
Fallweise verschieden ist auch das zielführendste methodische vorgehen zur ermitt-
lung historischer register; es wird gleichermaßen von den jeweiligen untersuchten 
merkmalen und den Gegebenheiten der Überlieferung diktiert, wie sich in unserer 
untersuchung immer wieder gezeigt hat. analysen dieser art sind zeitaufwändig, 
aber es führt kein Weg an ihnen vorbei: speziell den mündlichkeitsnahen registern 
in historischen sprachstufen, auf die wir sonst keinen zugriff haben, können wir uns 
nur auf diese Weise wenigstens annähern.

bereits anhand der notwendigerweise beschränkten textausschnitte der vorlie-
genden untersuchung lässt sich als ergebnis festhalten, dass die postille in der hier 
zugrunde gelegten auffassung als buchtyp, der die beiden funktional verschiedenen 
texttypen perikope und auslegung vereint, als wertvolle und aussagekräftige mate-
rialgrundlage für die historische registerforschung zu gelten hat.

die hier beispielhaft aus verschiedenen bereichen (morphosyntax, Wortstellung, 
lexik) genommenen merkmale deuten auf registerrelevante verteilung. der im 
altlettischen untersuchte tempusgebrauch (vgl. abschnitt 3) weist auf einen re-
gisterunterschied zwischen biblischen textstücken und ihrer auslegung. ebenfalls 
registerrelevant ist, im altlitauischen wie im altlettischen, die stellung von v und 
o (vgl. abschnitt 4). sehr fruchtbar ist die detaillierte analyse des komplexen und 
wichtigen bereichs der doppelungen (vgl. abschnitt 5). um ihre situative verwen-
dung so präzise als möglich zu erfassen, müssen diese merkmale, wie auch weite-
re, potentiell ebenfalls registerrelevante variationen, auf der Grundlage größerer 
Korpora untersucht werden. besonders vielversprechend erscheint hierbei die va-
riation zwischen vor- und nachgestellten Genitiven, der eine anschließende unter-
suchung gelten soll.

127  so ausführlich von biber, Conrad ²2019.
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nius: mintis, 1970.
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per Jokubą morkuną […] metuoſe diewa / 1600.

NA – eberhard nestle, erwin nestle, barbara aland, Kurt aland et al. (Hgg.), Novum Testa
mentum Graece, 28., revidierte aufl., stuttgart: deutsche bibelgesellschaft, 2012.
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Anna Helene Feulner, Frank Goymann, Wolfgang Hock, Otso Vanhala
r e G i s t e r  i n  o l d  b a l t i C  l a n G u a G e s :  o l d  l i t H u a n i a n 
a n d  o l d  l at v i a n  p o s t i l s

s u m m a r y

if register is an essential part of language description, as has been stressed in past de-
cades, it cannot be left out of consideration in the historic stages of a language, even though 
we have no direct grasp of its situational-functional contexts there. although time-consum-
ing and methodologically challenging, this is a necessary undertaking. the paper takes up 
the challenge, using the examples of old lithuanian and old latvian, where the beginning 
of written transmission roughly coincides with the spread of the reformation and its coun-
ter-movements. 

our text material is taken from the seven earliest baltic postils: the old lithuanian 
Wolfenbüttel Postil, bretkūnas’s, daukša’s, and morkūnas’s postils, the first part of sirvydas’s 
Punktai Sakymų, and the third part of Knyga Nobažnystės (the Summa), and mancelius’s old 
latvian postil.

postils, which nowadays are virtually unknown, were a very early, widespread and 
long-lived book type, so they were perfectly placed within written transmission to influ-
ence both the development and change of register. Combining two text types, differing in 
communication intent and addressees, namely gospel readings and the homilies that ex-
plain them, they can be shown to offer an excellent starting point for investigating histori-
cal registers, and for possible methods of exploring them.

based on suitable excerpts from our texts, we investigate a selection of potential register 
markers from morphosyntax, word order and lexicon: mancelius’s use of the perfect tense 
in its different functions is close to orality, while the preterite marks biblical passages or 
allusions. an analysis of word order in old lithuanian and old latvian main clauses 
shows that gospel readings clearly prefer vo to ov, whereas the choice between sv and 
vs does not seem to be tied to a difference between text types. Word order among the in-
dividual authors indicates clear differences which would have to be investigated within a 
larger text corpus. pairings of two (rarely three) (quasi-)synonymous parts of speech (Ger-
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man Doppelungen) can be used as a stylistic device (synonymia) or to avoid commitment to 
a less-than-established theological concept, but they can also serve a descriptive need. 
their predominant occurrence in the homilies signals their explanatory character in view 
of the addressees of the postils, who were to be given assistance in understanding and dis-
seminating the Gospel text. also, the greater freedom in combining parts of speech which 
is observable in all the postils exceeds the limits of a stylistic device and can be most 
plausibly explained as a case of historical register variation.
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