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REGULARITATEN DER BEDEUTUNGSMODIFIKATION
UND -VERANDERUNG DURCH AFFIXE IN EINEM VERBFELD

The aim of this paper is to analyse the influence of the morphology construction of the verb
on its meaning. The subject-matter of the description is verbs that express the cessation of
life in the German and Polish languages. Because the derivatives and compounds form the
predominant constituent part of the whole verb vocabulary in both languages and this refers
also to our verb collection, the study is restricted to these types of verbs. After taking a
general view of the partially different kinds of verb-formation in Polish and German and the
explanation of the terminology in use, the author discusses the semantics of the particular
prefixes, suffixes and the first elements of compounds as well as their influence on the
meaning of the complete verbs and if necessary on the syntagmatic connecting of lexems.
Tlie final section of the article is devoted to a presentation of some contrastive remarks on
the verbs under investigation.

O. Einleitendes 

0.1. Im folgenden handelt es sich um einen Tei! der Untersuchung, die an einem Wortschatz
ausschnitt - Verben des Sterbens und des Totens im Deutschen und Polnischen - durch
gefUhrt wurde. Ausgewahlte Aspekte dieser Untersuchung werden ansatzweise in
Bielińska (1997: 111-125) prasentiert,

Das Material for die o.g. Untersuchung wurde anhand von zwei Kriterien gewonnen:
ei nem onomasiologischen -es wurden nur Lexeme beriicksichtigt, die der Beschreibung des
Endes / Beendens des Lebens dienen bzw. dienen konnen - und einem morphologischen -
es wurden ausschliel31ich die Lexeme beriicksichtigt, die zur Wortklasse des Verbs gehoren.

Einmalige, dichterische Abwandlungen und Verwendungen der uns interessierenden
Verben (Und end/ich krochen sie [die Fliegen] iiberall und bestarben Langsam das gan:e
Zimmer (Rilke, R., M. ( 1982): Die Aufzeichnungen des Mal te Lauri ds Brigge. Leipzig.
S. 103) oder der okkasionelle Gebrauch von Lexemen, die nicht zu dem Feld gehoren, in
bezug auf das Sterben / Toten (A prawdziwego życia nie da się zresetować i zacząć od
początku (Gazeta Wyborcza Magazyn 30/98) wurden nicht untersucht. Beri.icksichtigt
wurden jedoch diejenigen Verben, die erst in einer iibertragenen Verwendung sowie in
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ganz spezifischen Kontex ten und Textsorten den Bezug auf Sterben / Toten gewinnen,
wie erloschen, einschlummern, rauben; zgasnąć, odejść, zatrać usw. Aufgenommen wur
den auch veraltete Verben, regionale Verbvarianten und Verben aus den Fachsprachen.

Das Sprachmaterial haben wir aus folgenden Quel len gewonnen:
- Lexi ka, bei denen es sich hauptsachlich um alphabetische Bedeutungsworterbucher,

aber auch um onomasiologische Worterbucher handelt. Im Falle unserer Verben,
deren Gebrauch z.T. stark expressiv und emotionell gefarbt isl, konnten die Worter
bucher der Umgangssprache, der Vulgarismen und Euphemismen nicht unberiick
sichtigt bleiben (s. die Worterbuchliste am Ende der Arbeit)

- Texte, die eine unerschopfliche Quelle von ,,neuen", d.h. lexikographisch (noch)
nicht erfaf3ten Verben darstellen.

Insgesamt umfaf3t die Sammlung 735 (345 deutsche und 390 polnische) Verben. Die Suche
nach den Verben hat auch eine Belegsammlung ergeben, Uber die 2500 Belegsatze zahlt.

In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse einer Teilanalyse prasentiert, die
neben anderen Analysen im Rahmen der o.g. Untersuchung an dem gesammelten Sprach
material durchgeflihrt wurde. Unser Interesse gilt im weiteren den semantischen Konse
quenzen des morphologischen Baus der Verben.

0.2. Den uberwiegenden Anteil am gesamten Verbbestand des Deutschen und des Polni
schen bilden die abgeleiteten und zusammengesetzten Verben. Die Anzahl der prafigierten
Verben ist dabei erheblich grober ais die der Ubrigen Wortbildungskonstruktionen (s.
Mater I 966-1972). In unserer Materialsammlung, obwohl sie lediglich einen kleinen Aus
schnitt der Verben darstellt, spiegeln sich diese quantitativen Beziehungen wider.

In der vorliegenden Arbeit wird weder eine diachrone Untersuchung der Wortbildung
noch eine ausfuhrliche Diskussion der Wortbildungsmechanismen angestrebt. Da aber
zur Zielsetzung der Untersuchung eine semantische Verbbeschreibung gehort, darf eine
Analyse der (wie oben angedeutet sehr zahlreichen) affigierten und zusammengesetzten
Verben nicht unterlassen werden, zumal sich die semantische Funktion der Prafixe u.a.
nicht auf eine geringfligige Nuancierung beschrankt, sondern fur die Verbsemantik oft
entscheidend ist (vgl. etwa die Verben umbringen vs. bring en, verbluten vs. bluten,
eingehen vs. gehen; zabić vs. bić, ukrzyżować vs. krzyżować). Wir konzentrieren uns auf
die semantische Analyse der im folgenden genau zu definierenden Verbzusatze sowie
deren Einfluf3 auf die Verbbedeutung und folgi ich auf die Gestaltung der Verbumgebung.
Im Vordergrund unseres Interesses steht die zahlenmafśig grobte Gruppe der Prafixe.

Um einen von Unklarheiten freien Gebrauch der Termini 'Derivation', 'Prafix ' oder
'Prafixverb ' zu gewahrleisten und den Status der o.g. Grofsen zu bestimmen, wollen wir
uns zuerst einen uberblick Uber alle Typen der Wortbildung des Verbs verschaffen. Paral
lel damit uberprufen wir, ob der jeweilige Typ in unserer Materialsammlung vertreten ist.

1. Wortbildungstypen des Verbs im tiberblick 

1.1. Wortbildungstypen des deutschen Verbs 

Nach Fleischer (1976) gibt es folgende Typen der Wortbildung des Verbs: die Zusarn
mensetzung (Komposition), die Ableitung (Derivation) und die Prafixbildung. Unter Kom
posita unterscheidet er solche aus zwei Verbstarnrnen, die sehr selten vorkommen und in der
vorliegenden Arbeit nur durch flotengehen reprasenriert sind, Komposita mit einem Nominal-
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stamm (haufiger mit einem Adjektiv) ais erster Konstituente (fertigmachen, kaltmachen, 
totbeifien, weifibluten; notschlachten'), Komposita mit adverbialen Partikeln (dahinfahren, 
sich davonmachen, heimfahren, hiniiberschlafen, hinmorden, hochgehen, sichfortmachen, 
weggehen, riibergehen, zusammensterben u.a.) und ,,sonstige Falle", zu denen ein Kompo 
situm mit ei nem Grundzahlwort (vierteilen) aus unserer Materialsammlung gehort. 

Die Ab lei tung ist, so wie sie Fleischer definiert, mit der Suffigierung gleichzusetzen. 
Sie kann mit Hilfe des Verbalisierungsmorhems -(e)n erfolgen, das zugleich ein 
Wortbildungs- und Flexionsmorphem ist, sowie mit Hilfe von Erweiterungen dieses 
Morhems (-el-n, -er-n, -ier-en, -ig-en u.a.). 

Zu der ersten Gruppe von Derivaten gehoren Desubstantiva (beizen (=beim Saatgut 
die Krankheitserreger abtoten), himmeln, kopfen, lynchen, metzgern, radem, siicken, 
speeren u.a.), Deadjektiva (tbten) und deverbale Ableitungen, die hier nur durch Derivate 
der bereits prafigierten Verben reprasentiert sind iertranken f- ertrinken, ersiiufen f 
ersaufen). Die Ableitungen aller Typen !assen sich semantisch klassifizieren. So gehort 
z.B. beizen zu den Ornativa, kopfen zu den Primitiva und speeren zu den instrumentalen 
Verben (vgl. die semantische Klassifikation der Desubstantiva von Marchand in Fleischer 
I 976: 316ff.). 

Die Ableitungen mit Suffixerweiterungen sind in unserer Verbsammlung selten, und 
es handelt sich dabei ausschlieBlich um Desubstantiva, z.B.: guillotinieren, exekutieren, 
kreuzigen und steinigen. Verben wie radem, himmeln oder metzgern gehoren nicht zu 
dieser Gruppe, weil ihre nominalen Basen bereits auf -er (bei rddern Pluralform des Sub 
stantivs Rad) und -el enden, so daf keine Suffixerweiterung vorliegt. 

Unter den Prafixbildungen faBt Fleischer vier Strukturtypen zusammen: eigentliche 
Prafixbildungen (abkratzen, ermorden, nachsterben, umblaseni, desubstantivische Ab 
leitungen tabbaumen, beseitigen, vergiften, erdolchen (Kombination von Prafix und Suf 
fix)), deadjektivische Ableitungen (entledigen, sich) und isolierte Bildungen (ausmerzeni. 

Im Unterschied zu Fleischer (1976) betrachten Fleischer/ Barz (1995) beide Arlen der 
Affigierung (Suffigierung und Prafigierung) ais Derivation. Eine der Gruppen von Deriva 
ten bilden desubstantivische 

Verben, die durch die Kon version ohne Affigierung (himmeln - ,,reine" Kon version, 
nur mit dem Infinitivmorphem -n), die Prafixkonversion (enthaupten), die Suffigierung 
(steinigen, guillotinieren) oder die Prafix-Suffix-Derivation (beseitigen)2 entstanden sind. 
Analoge Untergruppen bilden auch deadjektivische Verben. 

Die deverbalen Verben werden grundsatzlich durch die Prafigierung gebildet. Die 
implizite Derivation spielt eine untergeordnete Rolle, und die deverbale Suffigierung ist 
nur ais eine Randerscheinung zu betrachten (in unserer Verbsammlung finden sich keine 
Beispiele fur diese Wortbildungsart). Infolge der Prafigierung entstehen untrennbare Ver 
ben (z.B.: mit Prafixen be-, ent-, er- sowie mit Frerndprafixen de-Ides-, in- u.a.), tren n bare 
Verben (mit ab-, aus-, ein-) und doppelformige Verben (mit durch-, iiber-, um-). 

1 Hier ist die Zuordnung zu den Kornposita problernatisch. Solche Verben werden auch ais 'abgeleitete 
Komposita' oder 'verbale Pseudokornposita' (Fleischer ebd. S. 3 I 6) bezeichnet. Fleischer/Barz ( 1995: 292) 
rechnen das Verb notlanden zu Riickbildungen von substantivischen Derivaten, was allerdings nic ht unbe 
dingt auf notschlachten zutreffen mufi. 
2 Verben, bei denen die suffigierte Form auch ohne Prafix gelaufig ist (wie zer-lstiickeln) gehoren zu den 
deverbalen Prafigierungen. 
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Aus dem oben Gesagten resultiert, daf bei Fleischer und Fleischer/Barz auch solche
Wortbildungsmorpheme zu Prafixen gerechnet werden, die freie Morpheme ais Homony
ine haben, z.B.: ab-, aus- oder nach-. Diesen Elementen wird in der Literatur zur Wortbil
dung unterschiedlicher Status zugeschrieben, was sich auch in den fi.ir sie gebrauchten
Termini aulśert. So finden sich Bezeichnungen wie 'Verbzusatze ' (Hóhle 1982: 101, Duden
Grammatik 1984: 412ff.), 'Partikeln oder Adverbien' (Henzen 1965: 89), 'affixartige
Morpheme' (Erben 1983: 25), 'Halbprafixe' und Elemente 'zwischen Halbprafix und
Kompositionsglied' (Duden-Grammatik 1984: 412ff), 'adverbiale Partikeln' (Kunsmann I 973:
52), 'Praverbien ' (Zifonun I 973: 42) oder 'Partikeln '. die zusammen mit Prafixen zu
prafigierenden Verbzusatzen gehoren (Mungan 1986: 19; vgl. Fleischer/Barz 1995 und
Mungan 1986).

Im vorliegenden Aufsatz wird keine Differenzierung der Prafixe vorgenommen. Fur die
Zwecke unserer semantisch orientierten Untersuchung und Konfontation mit dem Polni
schen scheint die Zusammenfassung der genannten Typen glinstiger.

1.2. Wortbildungstypen des polnischen Verbs 

In der polnischen Sprachwissenschaft werden alle Wortbildungsmorpheme, die vor
den Verbstamm treten, ais Prafixe bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen den trennba
ren und untrennbaren Verbzusatzen, d.h. beispielsweise zwischen Prafixen und Partikeln,
kann hier- obwohl zu manchen Prafixen homonyme Grundmorpheme existieren (do, na,
od, po, przy, w, z, za u.a.) - nicht vorgenommen werden, weil es im Polnischen keine
trennbaren oder doppelformigen Verben gibt.

Zu den Affixen, die an der Wortbildung des Verbs beteiligt sind, gehoren auch Suffi
xe, die nach dem Stamm und vor der Flexionsendung stehen und Postfixe, die hinter die
Flexionsendung treten.

Unter den abgeleiteten Verben lassen sich im Polnischen, so wie im Deutschen,
Desubstantiva, Deadjektiva und Deverbativa unterscheiden. Die ersten zwei Typen der
Derivate konnen durch Suffigierung (gilotynować, głuszyć) und eine kombinierte Prafix
Suffix-Ableitung (unieszkodliwić, odszczurzyć) gebildet werden.

Die deverbalen Verben, die den grćil3ten Tei! unserer Verbsammlung bi Iden, gliedern
sich in folgende Gruppen: Prafix-Derivate (wytruć), Suffix-Derivate (rąbnąć) und Prafix
Postfix-Derivate (otruć się). Die Suffigierung ist oft von Vokal und/oder Konsonanten
wechsel im Stamm begleitet.

2. Prafixverben 

2.1. Quantitative Angaben 

In unserer Verbsammlung bilden die Prafixverben' 56% des deutschen und 80% des
polnischen Verbbestandes.

Auf der deutschen Seite gibt es I 5 Prafixe, mit deren Hilfe sowohl trennbare ais auch
untrennbare und doppelforminge Verben gebildet werden. Zu den produktivsten Prafixen

3 In dieser Statistik werden - der polnischen sprachwissenschaftlichen Tradition folgend -ais Prafixe alle
vor den Verbstamm tretenden Elemente behandelt, auch wenn sie im konkreten Fall keine wortbildende
Funktion haben, wie in zabijać f- zabić).
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gehoren ab- (44 Verben), er- (32), ver- (29) und zer- (23). Verben mit diesen Prafixen ma 
chen Uber zwei Drittel all er deutschen Prafixverben der Sammlung aus. Die we i teren Prafixe 
sind der Produktivitat nach aus- (15), auf- (12), um- (I O), ent- (I O), ein- (5), be- (3), durch 
(3 ), ii ber- (2), de( s )- (2), ex- (I) und nach- (I). 

Vor die Stamrne der polnischen Verben treten folgende 14 Prafixe: za- (76), wy- (70), po 
( 42), z- (und des sen Varian ten ze-, s- und ś-) (26), u- (24 ), do- (16), na- ( I 5), roz- ( I 4), odi e ) 
( 11 ), prze- (6), de-Idez- (5), o- (3), eks- (2), ob- (2), wobei die ersten drei et wa 60% der 
Prafixverben auf der polnischen Seite bi Iden. 

Im folgenden werden einzelne deutsche und polnische Prafixe und dabei auch 
Prafixverben analysiert. Von den Funktionen der Prafixe wird nur die semantische beruck 
sichtigt. 

2.2. Der Beitrag der einzelnen Priifixe zur Bedeutungskonstitution der deutschen Ver 
ben des Endens und des Beendens des Lebens 

Das Prafix ab- hat meistens eine raurnliche Bedeutung und bezeichnet die Bewegung 
von etwas weg, die Fortbewegung. Diese Bedeutung wird auch bei Verben unserer Samm- 
1 ung realisiert und zwar bei solchen, die (vor allem in der Umgangssprache) Ubertragen 
verwendet werden, z.B. abfahren, abreisen und abtreten. Das Sterben wird hier bildhaft 
ais Sich-Entfernen dargestellt. Bei dem Verb abrutschen hat ab- seine zweite Bedeutung 
'nach unten' (i.S.v. 'ins Grab'). Bei den Verben des (Be)endens des Lebens dominieren 
aber die zeitlichen und aktionsartlichen Bedeutungen. Das Prafix ab- kann nur das Been 
den dessen, worauf sich das Simplex bezieht, signalisieren tableben, abzwitschem (hier 
ubertragen gebraucht)) oder gleichzeitig die Bedeutungskomponente 'allrnahlich, nach 
und nach' aktivieren (absterben). Die zeitliche Bedeutung wird auch gelegentlich mit der 
Bedeutung 'intensiv' (abtoteni oder mit der Bestimmung der DurchfUhrungsart des im 
Verbstamm genannten Prozesses gekoppelt (abschiefien, abschlachten - 'durch Schie 
f3en / Schlachten toten '). 

Das Prafix auf- kennzeichnet vomehmlich eine aufsteigende Bewegungsrichtung. Bei 
den hier untersuchten Verben tritt neben die Bedeutung 'in die Hohe heben' zusatzlich die 
Komponente der Verbbedeutung '(und dort) befestigen' taufhangen, aufkniipfen). Zu 
den anderen Bedeutungskomponenten dieses Prafixes gehoren 'vollig ' in bezug auf das 
Endergebnis (aufreiben) und 'der Ubergang / das Uberfuhren in einen Zielzustand' tau] 
losen, sich (hier ubertragen gebraucht)). 

Das Prafix aus- gibt - auch bei den Nicht-Fortbewegungsverben - die Bedeutung 
'von innen nach auf3en', 'die Hinausbeforderung' an. Das ist bei den Verben ausrdu 
chern, ausschwefeln der Fall. Die ais Basen dienenden Substantive haben hier eine quasi 
instrumentative Bedeutung. Aus- signalisiert das Ende eines Prozesses (aussterben) oder 
dessen vollstandige ('bis zum letzten Exemplar, ganz und gar') Durchftihrung tausrotren, 
austilgen, ausmerzen (unikale Basis)). Bei diesen Verben schrankt dieses Prafix die Beset 
zung der Patiensrolle auflndividuativa im Plural und Kollektiva ein. 

In bezug auf Menschen wird auch aus- in Verbindung mit -schalten gebraucht, was 
normalerweise bei ei ner unbelebten Grobe das Beenden des Funktionierens, die Auf3er 
betriebsetzung kennzeichnet. 

Das Prafix be- bewirkt in erster Linie syntaktische Veranderungen des Basisverbs 
tbejagen f- jagen), seine semantische Wirkung ist vie! schwacher, Be- wird bei dem 
desubstantivischen Verb beseitigen, das sich nach Mungan (1986: 167) zu keiner 
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Modifikationsgruppe zuordnen laBt, von ihr ais 'etwas in den Basissubstantiv legen'
gedeutet. Die Funktion von be- in begasen beschreiben wir dagegen ais 'mit dem im
Basisverb Genann ten behandeln'.

Das Frerndprafix de(s)- in devitalisieren und desinfizieren signalisiert, daf das im
Verbstamm Genannte aufgehoben, ruckgangig gemacht wird.

Bei den Verben unseres Verbbestandes (durchbohren, durchlochern, durchstechen) 
hat durch- nur eine lokale Bedeutung 'zielgerichtete Bewegung in etwas hinein und wie
der hinaus' mit der zusatzlichen Komponente 'einen Gegenstand / Karper durchdringen
(und ihn dabei (todlich) verletzen)'.

Das Prafix ein- signalisiert das Einsetzen eines Zustandes oder das Hineinfiihren in
einen Zustand, hier in den des (ewigen) Schafes, z.B.: einschlafen, einschlafern. 

In den Desubstantiva mit ent- gibt das Prafix die Entfernung des im Basiswort Ge
nannten an, die ais Wegnehmen, Befreiung bzw. Beraubung gedeutet werden kann (ent 
haupten, entvolkern, entleiben, sich u.a.). Ent- vermittelt in den deverbalen Verben (ent 
schlafen, entschlummerru die inchoative Aktionsart. Diese Verben werden ais gehoben
empfunden.

Die Hauptfunktion des Prafixes er- besteht in der Kennzeichnung des Abschlusses
des im Verbstamm genannten Prozesses. Verben unserer Sammlung mit dieser
Prafixbedeutung (erschlagen, erschiefien, ertrdnken u.a.) werden oft (z.B. bei Brinkmann
1972: 235f., Paul 1959: 170, Marchand 1972: 433, v. Polenz 1968: l 54ff., Kiihnhold 1973:
325f., Mungan 1986: 186 und Fleischer/Barz 1995: 323) zu einer separaten Bedeutungs
gruppe bzw. 'Sondernische' zusammengefaBt. In diesen Fallen signalisiert er- das Verge
hen, Zugrundegehen bzw. Zugrunderichten. In den deadjektivischen Bildungen (erblei 
chen, erb/assen) bezeichnet das Prafix den Eintritt ('inchoativ') in einen Zustand.

Das Fremdprafix ex- tragt auberst selten zur Verbbildung bei. Es steuert zur Bedeu
tung des Verbs die Komponenten 'Iiquidiereu', 'beseitigen' bei (exterminieren). 

Das Prafix nach- hat temporale Bedeutung und bezeichnet das Stattfinden eines Pro
zesses nach einem anderen (nachsterben). 

Das Prafix iiber- in den Verben iiberfahren, iiberreiten hat eine lokale Bedeutung und
kennzeichnet die Bewegungsrichtung Uber jemanden/etwas hinweg.

Verben mit dem Prafix um- (umlegen, umblasen, umkippen, umnieten u.a.) drucken
eine auf den Boden gerichtete Bewegung, genauer das uberfuhren von der vertikalen in
die horizontale Lage aus. Diese Bedeutungskomponente enthai ten bereits einige Simplizia,
anderen kommt sie erst durch die Prafigierung zu.

Die meisten ver-Verben der Sammlung kennzeichnen, von unterschiedlichen semanti
schen Nuancen abgesehen, das Ende eines Prozesses (die vollstandige Ausfuhrung einer
Hand lung bzw, den AbschluB eines Vorgangs). Zu den Verben mit resultativer Bedeutung
gehoren vor allem solche, die sich auf das Zuendegehen im Sinne von Sterben bzw. Ver
nichtung beziehen tverbluten, verdursten, vernichten, vertilgen), aber auch das hier iiber
tragen gebrauchte Verb verheizen, das durch das Prafix die Bedeutung 'restlos, vollkom
men verbrauchen' erhalt, Ver- vermittelt die inchoative Aktionsart; in verbleichen signali
siert es eine Zustandsanderung. Es gehort auch zu den pleonastischen Prafixen mit dem
Stilzweck der Gehobenheit (versterben). 

Das Prafix zer- weist zwei Bedeutungen auf, die des Auseinanderlegens/Zerkleinerns
und die des Vernichtens/Zerstorens. In manchen Fallen sind diese Bedeutungen im Sim
plex enthalten (zerstiickeln, zerfetzen, rermalmen; rerknackeny. dann hat das Prafix nur
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eine intensivierende Funktion, in anderen kommen sie erst nach der Prafigierung zum
Ausdruck (zerhauen, zertreten).

2.3. Der Beitrag der einzelnen Prafixe zur Bedeutungskonstitution der polnischen 
Verben des Endens und des Beendens des Lebens 

Das Frerndprafix de(z)- verleiht dem Verb die Bedeutung des Aufhebens, der Beseiti
gung (z.B.: deratyrowaćy oder der Befreiung bzw. Beraubung (dekapitować).

In alien do-Verben der Sammlung bedeutet das Prafix den AbschluB / das Zuende
bringen des Prozesses, auf den sich das Basisverb bezieht (dobić, dorzynać; dogasać).
Do- kann auch angeben, daB eine zusatzliche Handlung ausgeftihrt wird, um eine be
stimmte Ganzhei t / Anzahl o.a. zu erreichen tdomordować in Domordujęjeszcze trzy osoby
i będę mia!już komplet I tuzin truposzy).

Das lateinische Prafi x eks- signalisiert, daf etwas liquidiert/beseitigt wird
(eksterminować).

Die Hauptfunktion des Prafixes na- besteht in der Intensivierung der Bedeutung des
Stammverbs, das immer auch ais unprafigiertes Verb auftreten kann (nakłuć; natonqć,
nazdychać). In den Prafix-Posrfix-Verben (nazabijać się) wird die Intensivierung (i.S. einer
gri:iBeren Anzahl der Opfer) mit der Bedeutung 'bis zur Befriedigung des (An)triebs' bzw.
'bis zum Uberdrufi' gekoppelt.

Die Prafixe o- und ob- haben den gleichen Satz von Bedeutungen. In den Verben
unseres Bestandes aktualisiertjedoch ob- andere der gemeinsamen Bedeutungen ais o-. 
So kennzeichnet das Prafix in obumierać/obumrzeć das unvollstandige Erreichen des
Zielzustandes im Gegensatz zu o- in otruć. In dem heute nicht mehr gebrauchlichen Verb
otrupić gibt das Prafix an, daB jemand zu dem im Basissubstantiv Genannten gemacht wird
(analog zu osierocić).

Das Prafix od- bedeutet, daB etwas vorn Rest I von einem Ganzen getrennt und ent
fernt wird (odstrzelić= 'strzelając/ zabijając oddzielić (zwierzę od reszty stada/populacji)'.
In odumierać/odumrzeć verleiht das Prafix dem Basisverb die Bedeutung 'jernanden (durch
den im Stamm genannten Vorgang) verlasseri', die eine semantische Nuancierung der
Bedeutung 'entfernen, trennen' ist. In den desubstantivischen Verben (odrobaczyć,
odszczurzyć) bedeutet od- die Beseitigung des im Substantiv Genannten, was ebenfalls
eine mil 'entfemeri' verwandte Bedeutung darstellt (vgl. das Prafix de-).

Po- signalisiert, daf der im Stamm angegebene Prozef eine groflere Anzahl von Lebe
wesen (als Patiensrealisierung) nacheinander betrifft, daB er sich also wiederholt
(powystrzelać, pozarzynać; potonąć, powymierać). Dieses Prafix signalisiert zudem, daB
ein Resul tat (ein neuer Zustand des Patiens) <lurch eine einmalige Ausfi.ihrung einer Hand
lung erzielt wird (poćwiartować, położyć). In kei nem Verb unserer Sammlung ]assen sich
die anderen, sonst haufigen Funktionen des Prafixes po- feststellen wie z.B. die Verrnitt
lung der durativen (pobeczeć) und inchoativen (pobiec) Aktionsart.

Das Prafixprze- hat in unseren Verben vor allem lokale Bedeutungen. Es kennzeichnet
die Bewegungsrichtung iiber jemanden/etwas hin (przejechać), eine zielgerichtete Bewe
gung in etwas hinein und wieder hinaus mit der zusatzlichen Komponente 'einen Gegen
stand/Ki:irper durchdringen (und ihn dabei (todlich) verletzen)' (przebić) und eine Fortbe
wegung auf ei ner Strecke / auf ein Ziel zu (hier in den umgangssprachlich gebrauchten
Verben przejechać się, przewieźć się (na cmentarz I tamten świat)). Durch das Prafix prze
erhalt das Verb przetrzebić eine resultative Bedeutung.
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In alien roz-Verben unserer Sammlung ist die resultative Bedeutung 'vernichten, be
schadigeri' prasent (rozmiażdżyć, rozstrzelać, rozwalić). Falls diese Bedeutung bereits
vom Simplexverb getragen wird, hat das Prafix nur intensivierende Funktion. In vielen
Verben tritt eine nuancierende Bedeutungskomponente 'in mehrere/alle Richtungen' auf
(rozjechać, rozrywać, rozszarpać).

Das Prafix u- zeigt an, daB der im Basis verb genannte ProzeB sich bis zum AbschluB,
zum Erreichen des Endresultats vollzieht bzw. durchgeftihrt wird (utonąć; ukamienować,
upolować).

Fast in alien wy-Verben unserer Sammlung bedeutet das Prafix das Erreichen des Ziels
durch die Ausftihrung der im Stamm angegebenen Handlung / den Vollzug des Vorgangs
usw. (wymordować, wystrzelać; wyginąć, wygasnąć). Bis auf einige Verben (wykitować,
wykorkować, wykrwawić się; wyeliminować, wykończyć) restringieren die Verben mit
diesem Prafix die Besetzung der Patiensrolle, indem sie Individuativa im Plural oder
Kollektiva fordem. Dabei signalisiert wy-, daB sich das Sterben/Toten 'vollstandig, rest
los' auf al le ais Pati ens fungierenden GroBen bezieht. Eine zusatzliche lokale Schattierung
hat das Prafix im Verb wykrwawić się ('Bewegung von innen nach auBen'). In wyeliminować
kann zwar dem Prafix auch eine lokale bzw. lokal-relationale Bedeutung zugeschrieben
werden ('nach au13en', 'trennen, entfernen'), es gehort u.E. aber eher zu den sog.
pleonastischen Prafixen (ahnlich wie das Prafix od- in odseparować).

Das Prafix z- und seine Varianten ze-, s-, ś- kennzeichnen vor allem den perfektiven
Aspekt (zdziesiątkować, zemrzeć, skonać, stracić, ściąć).

Das Prafix za- gibt an, daB der ProzeB die maximale In ten si tat/ das Ziel erreicht bzw.
das Resultat erzielt hat (zagłodzić, zadusić, zakłuć, zastrzelić; zapić się, zamarznąć).

3. Semantische Funktionen der Suffixe und der Kompositionserst-glie 
der in der Wortbildung der deutschen und polnischen Verben 
des Endens und des Beendens des Lebens 

Die zweitgrófite Gruppe (fast 30%) der deutschen Verben des (Be)endens des Lebens
bi Iden Komposita. Ais Kompositionserstglieder fungieren folgende Lexeme (Adverbien,
Adjektive und ein Verb; in den Klammem die Anzahl der Bildungen): dahin- (5), davon
( I), dran- (2), drauf- ( l),fertig- ( I ),floten- ( !),fort- (1 ), heim- (3), hin- (14), hlniiber- (5), 
hinweg- (I), hoch- (1 ), kalt- ( 1 ), nieder- ( 11 ), tuber- (2), tot- (32), vier- (I), weg- ( 11 ), weifs
( I), zusammen- (I). 

Die meisten Verben basieren auf dem Bild einer resultativen Bewegung, metaphorisch
auf der Vorstellung des Tades ais einer Reise weg von der Erde ins Jenseits. Daher dorni
nieren hier ais Kompositionserstglieder Lokal- (und vor al Iem Richtungs-) adverbien, die
das Weggehen signalisieren. Oft treten sie an die Verben der Fortbewegung (fahren,
gehen), deren Gebrauch ais Verben des Sterbens I Totens ebenfalls durch die o.g. Vorstel
lung motiviert ist. Zu den Komposita, deren Erstglieder eine lokale Bedeutung haben,
gehoren z.B.: dahinfahren, sich davonmachen, sich fortmachen, heimfahren, heimkeh
ren (hier wird auf den Glauben an ein Jenseits ais eigentliche Heimat des Menschen Bezug
genommen), hinfahren, hinscheiden, hiniibergehen, hinuberschlummern, hochgehen (= 
in den Himmel eingehen), riibergehen, weggehen; dahinraffen, hinwegrajfen, riiberhelfen.
Eine andere lokale Bedeutung ('zu Boden') wird durch hin- und nieder- in den folgenden
Verben vermittelt: hinmetzeln, hinstrecken, hinschlachten, niedermetzeln, niederstechen,
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niedernuihen, niederschiefien u. v.a. Dementsprechend wird die Patiensrollenbesetzung
auf belebte Grolśen beschrankt, die zu Boden fallen konnen. Der Satz Die Soldaten haben
alle aufdem nackten Boden schlafenden Fliichtlinge einfacli niedergeschossen ist des
halb ais semantisch abweichend zu beurteilen.

Das Kompositionsglied zusammen- bezeichnet die Umstande, in denen die (in diesem
Fall strengen Selektionsbeschrankungen unterliegenden) Patientia den Vorgang erleiden.
Das Verb zusammensterben kann also nur in bezug auf zwei oder mehrere Personen ge
braucht werden.

Die Bedeutung des verbalen Kompositionserstgliedes injl.otengehen laBt sich kaum
eindeutig erklaren, zumal dieses Verb in der uns interessierenden Bedeutung nur in der
sehr kreativen und aus vielen (auch regionalsprachlichen) Quellen schopfenden Solda
tensprache gebraucht wurde. In der Standardsprache bedeutet es 'verlorengehen' und
'entzweigehen, was die Entstehung der besagten Bedeutung gefordert haben konnte.
Floren wird entweder auf Flote (gaunerspr. verhUilend for 'Gefangnis ') oder auf nieder
deutsches jl.eeten (= flieBen; harnen) zurlickgefUhrt.

Andere Kompositionsglieder bezeichnen z.B. den Zustand (hier die Korperternpera
tur und die Farbe eines Leichnams), in den das Patiens infolge des im verbalen
Kompositionsglied genannten Prozesses eintritt (kaltmachen, weijJbluten). Auch das
Verbfertigmachen bezieht sich auf einen Zustand des Patiens, und zwar je nach Kontext
auf das Erschopft-iErledigtsein oder das Totsein. Das produktivste Kompositionsglied
(29 verzeichnete und noch viele potentielle Bildungen) aus dieser Reihe ist tot-. Es macht
unterschiedliche Verben, nicht nur die der Gewaltausubung (martern, priig eln, qualeni,
zu Verben des Sterbens und des Totens, z.B.: totdriicken, totfallen, totgehen, tottrampeln
u.v.a. Es wird auch ais Verstarkung gebraucht und signalisiert die hohe Intensitat des
Resultats der Handlung, des Vorgangs usw. (sich totarbeiten, sich totmalochen), ohne
sich aber auf die hier zu besprechenden Sachverhalte zu beziehen. In Wortspielen und
Witzen konnen diese Verben mit tot- wortlich ais Verben des (Be)endens des Lebens
verwendet werden, wie z.B. in Sprachiibungsbuchern:

I) ,,Woran ist er den n gestorben ?" ,,Die Reisenden hatten ihn totgefragt", en tgegnete
der Kapitan und lieB die erstaunte Dame stehen.

2) Dialog in einem Delikatessengeschaft: ,,Zwei Rebhuhner, aber bitte nicht so zer
schossen 1" .Bedaure", sagt der Verkaufer, .Rebhuhner, die sich totgelacht haben, fUhren
wir nicht", 

Un ter den polnischen Verben der Sammlung gibt es keine Komposita. Dafur spielt hier
die Suffigierung eine weit groBere Rolle bei der semantischen Spezialisierung der Verben ais
im Deutschen. Die deutschen Suffixe haben vornehmlich wortbildende Funktion. Aus Sub
stantiven und Adjektiven werden damit Verben gebildet. Die deverbalen Suffixderivate (mit
-eln, das die Bedeutung 'dirninutiv-iterativ' tragt und -ern (oft 'iterativ')) sind sehr selten
und kommen in unserem Verbbestand kaum vor. Ein Beispiel for ein solches Derivat stel It nur
einschldfern ( f-- einschlafen) dar, in dem das Suffix die Bedeutung 'kausativ' hat.

Ein groBer Tei! der polnischen Verben geht morphologische Relationen ein, die auf
Suffigierung basieren. Es handelt sich hier vor al Iem um die Aspektpaare. Unterschiedli
che Suffixe (manchmal parallel mit Vokal- oder Konsonantenwechsel im Stamm) dienen
auBerdem zur semantischen Modi fi kation der Verbbedeutung. Sie verleihen dem Verb die
Bedeutung 'sernelfaktiv' oder 'iterativ': zdechnąć ( f-- zdychać), rqbnqć ( f-- rąbaćv,
zamarznąć ( f-- zamarzać); zaduszać ( f-- zadusić), zabijać ( f-- zabić) u. v.a.
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4. Abschlieflende konfrontative Bemerkungen 

Die in den vorangegangenen Abschnitten im Vordergrund stehenden Prafixe erfiillen
dreierlei Funktionen: eine morphologische (sie fUhren zur Bildung neuer Strukturen), eine
syntaktische (sie tragen zu Veranderungen in der Valenz und folglich zu syntaktischen
Veranderungen im Satz bei) und eine semantische Funktion. Auf die ersten zwei wurde
hier nicht eingegangen, da sie nicht zu unserem Untersuchungsgegenstand gehoren. Die
semantische Funktion der Prafixe, die in beiden Sprachen in der Modifikation und Muta
tion der Verbbedeutung besteht, wurde for jedes Prafix separat behandelt (Genaueres zur
Modi fi kation und Mutations. Grzegorczykowa I Laskowski/ Wróbel (I 984: 472). Eine nur
fur die polnischen Prafixe charakteristische Funktion ist die Bildung der Verben des
perfektiven Aspekts, z.B.: konać=s skonać, topić➔ utopić (vgl. Suffixe, die zu Verben
beider Aspekte treten konnen). Diese Funktion erfUllen nicht alle Prafixe. Das Verb
dezynfekować ist trotz des Prafixes imperfektiv, und erst ein zweites Prafix z- macht es zu
einem perfektiven Verb. Dieses Prafix gehort zur zahlenrnabig kleinen Gruppe der Prafixe,
die rein aspektbildende Funktion haben, wahrend die meisten Prafixe gleichzeitig eine
Abwandlung der Verbbedeutung herbeifiihren. Die oben erwahnte Erscheinung der
Prafixdoppelung, die generell in beiden Sprachen auftritt (im Deutschen gibt es z.B. fol
gende Verben mit zwei Prafixen: abverlangen, anerkennen, einbeziehen u.a.), ist nur im
polnischen Tei! unserer Verbsammlung vertreten (nazabijać, obumrzeć, powymierać,
pootruwać, pozagryzać, wyzabijać, zdezynfekować u.a.). Anhand dieser Sammlung zeigt
sich, daB das Polnische eine starkere Neigung zu komplexen, hierarchisch aufgebauten
verbalen Derivaten hat, was vor allem durch die bessere Moglichkeit der Haufung von
Prafixen (Suffixe und Postfixe spielen hier allerdings auch eine Rolle) und der Kombination
mehrerer Funktionen dieser Prafixe bedingt ist. Das Fehlen entsprechender (Prafixjverben
im Deutschen bedingt, daB der im polnischen Verb gegebene Inhalt mit zusatzlichen lexi
kalischen Mitteln wiedergegeben werden mufs, z.B.:

nazabijać się - viele Menschen / Tiere toten, bis zur Befriedigung des (An)triebs

Diese Notwendigkeit betriff auch Verben mit einem Prafix in beiden Sprachen, z.B.:

verdursten - umrzeć z pragnienia
nachsterben (imdm.)- umrzeć (po kimś)
dodusić - einen kaum nocli atmenden Menschen I ein ... Tier endgultig erdrosseln I

erwiirgen
zagłodzić - durcn Nahrungsentrug I Hunger toten

Neben unterschiedlichen, fi.ir einzelne Prafixe charakteristischen Bedeutungen und
Funktionen !assen sich fur die Prafixe des Deutschen und des Polnischen zwei grobere,
d.h. mehrere Prafixe umfassende, funktionale Gruppen errnitteln: zur ersten gehoren Prafixe,
die zur Differenzierung der Aktionsarten beitragen (vgl. ableben, einschlafern;
wymordować, zabijać) und zur zweiten solche, die die Prozesse raumlich (besonders hin
sichtlich der Richtung) differenzieren wie z.B. ausrauchern; przejechać (vgl. Duden-Gram
matik 1984: 4 l 9ff.; Fleischer 1976: 326ff.); die raumliche Differenzierung wird auch durch
Verbindung des Verbs mit adverbialen Kompositionsgliedern erreicht (vgl. auch die
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Modifikationsstufen in Mungan 1986: 204ff.). 
Berei ts aus unserer Beschreibung in den vorangegangenen Abschnitten geht hervor, 

daf die Prafixe nur in Ausnahmefallen (hier z.B. uber-; u-) monosem sind. Meistens herrscht 
Mehrdeutigkeit, wobei einige Prafixe ein breites Bedeutungsspektrum aufweisen (ver-,
po-). In Abhangigkeit vom Verb, mit dem ein Prafix verbunden wird, kann es unterschied 
liche Aktionsarten kennzeichnen (erbleichen vs. erschlagen).

Eine semantische Analyse der deutschen und polnischen Prafixverben mit dem Ziel, 
bestimmte Regelmafsigkeiten zu finden, ist <lurch die Mehrdeutigkeit der Prafixe und ihren 
polyfunktionalen Charakter erschwert. Regulate Reihen von aquivalenten in der anderen 
Sprache sind begrenzt und !assen sich daher kaum systematisieren: 

er-: -beijien I -dolchen l-frieren I -morden I -schiefien
za-: -gryźć I -sztvietować I - marznąć I -mordować I -strzelić

aus-i-sterben I -rotten I -tilgen
wy-: -mrreć I -trzebić I -tępić

zer-: -treten I -malmen I -reifsen
roz-: -deptać I -miażdżyć (auch: zmiażdżyć) I -szarpać

aber: ver-: -bluten I -gasen I -brennen
wykrwawić się I zagazować I spalić

Die vorgenommene Analyse affigierter und zusammengesetzter Verben des Deut 
schen und des Polnischen umfaBt nicht den gesamten Verbbestand, sondern nur einen 
Ausschnitt aus diesem, der nach onomasiologischen Kriterien gewonnen wurde und des 
sen spezifische Semantik sich naturgernaf in der Verbmorphologie niederschlagt. Daher 
kann diesen Bedeutungsbeschreibungen (besonders denen der Prafixe) nicht Allgernein 
gultigkeit zugeschrieben werden. Feststellungen wie, daB bestimmte Prafixe die groflte 
Anzahl von Bedeutungen haben oder daf sie am produktivsten sind (s. die Zahlen in 2.1.), 
betreffen also ausschlieBlich die Verben des (Be)endens des Lebens und kónnen im Grenzfall 
sogar zu den im Gesamtwortschatz herrschenden Verhaltnissen und Tendenzen im Wider 
spruch stehen. So gehort z.B. das Prafix be-, das in der Gegenwartssprache bei Neubildun 
gen am haufigsten eingesetzt wird (vgl. Mungan 1986: 203), zu den seltensten Prafixen 
unserer Verbsammlung. 

Hinsichtlich der Prafigierungsmoglichkeiten der Simplizia kann die vorliegende Samm 
lung ebenfalls nicht ais for den gesamten Verbbestand reprasentative Auswahl betrachtet 
werden. Verben wie kommen und gehen, die sich nach Mater ( 1967: 14, 17) in Uber hundert 
,,Variationen mit den prafigierenden Elementen verbinden", kommen hier ais Verbstamrne 
lediglich dreimal vor iumkommen, eingehen, flotengehenr. Dagegen bi Iden die Verben 
sterben und mrzea: Basen for ganze Reihen prafigierter (im Deutschen auch zusammenge 
setzter) Verben: 

sterben - absterben, aussterben, ersterben, nachsterben, versterben
(dazu die Komposita: dahinsterben, hinsterben, wegsterben)
mrzeć-obumrzeć, odumrzeć, pomrzeć, umrzeć, wymrzeć, zamrzeć, zemrzeć
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