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Diese Arbeit beschaftigt sich mit der syntaktischen Funktion der es-Konstruktion 

irn Deutschen und deren ~bertragung ins Thailandische. Es w i d  dargestellt, dass die 

es-Konstruktion nicht nur als Personalpronomen 3. Person Singular fungieren kann. Die 

Ubertragung allen syntaktischen Funktionen von dieser Konstruktionen mit dem 

thailandischen Personalpromen 3. Person ist deshalb nicht in der Lage, diese 

Konstruktion ins Thailandische ad2quat ijbertragen zu kiinnen. 

Der Korpus der untersuchten es-Konstnrktianen stammt aus den thailgndischen 

~bersetzun~sarbeiten der vier deutschen literarischen Werke. Sie sind "Siddhartha" 

von Hermann Hesse, iibersetzt von "Simon", "Die Leiden des jungen Werthers'bon 

Johann Wolfgang Goethe, iibersetzt von Thanomnuan O'Chareon, "Wenn das Glijck 

kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen" von Mi jam Pressler, iibersetzt von Ampha 

Otrakul und "Oma" von Peter Hartling, iibersetzt von Chalit Durongpan. Die sarntlichen 

es-Konstruktionen in diesen ~berselzungsarbeiten werden nach ihren syntaktischen 

Funktionen in 4 Gruppen geteilt. Es wird weitemin systematisch untersucht, welche 

~bersetzungsmethoden vennrendet werden, urn die Bedeutung der jeweiligen es- 

Konstruktionen ins Thailandische sinngemCil3 wie im deutschen Originaltext zu 

u bertragen. 

Nach der Untersuchung wird festgestellt, dass die ~bersetzer verschiedene 

Methoden venvendet haben, urn diese Konstruktion in die Zielsprache wiederzugeben. 

Nicht alle esKonstmktionen lassen sich mit dem Personalpronomen "CIA" ins 

Thailandische ubertragen. 
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KAPITEL I 

EINLEITUNG 

Die vorliegende Arbeit tr'dgt den Titel ,Die es-Konstruktionen im Deutschen: ihre 

Funktion und ihre Obersetzung Ens Thailandische". Sie beabsichtigt in erster Linie zu 

zeigen, dass die syntaktischen Funktionen von es-Konstruktionen unterschiedlich sind 

und sich nicht auf die eines reinen Personalpronomens beschr3nken. Die es- 

Konstruktionen werden trotzdern oft mit dern thailandischen ~quivalent "3.h" 

wiedergegeben, wenn man sie ins Thailandische ijbersetzt. Das Ubertragen von es- 

Konstmktionen rnitiels des Personalpronomens " ~ u "  entspricht nur einigen 

syntaktischen Funktionen der Konstruktionen und Iasst in manchen Fallen InadBguatheit 

oder sogar Fehler in der ljbersetzung entstehen, in dieser Arbeit so!! gezeigt werden, 

dass es mehrere Mliglichkeit zu esKonstmktionen gibt, wenn man sie ins Thailandische 

iibertmgen muss. 

Die Arbeit gliedert sich in 5 Hauptteile. Das 1. Kapitel ist die Einleitung, die sich 

mit 6 wichtigen Punkten beschaftigt. Der erste Punkt lautet ,,Problemlaget'. Besprochen 

wird in diesem Tell das Problem, das zu dieser Arbeit gefijhrt hat. Was die Arbeit 

beabsichtigt wird unter dem meiten Punkt 3 ie l  der Untersuchung'3besprochen. 

Annahmen, die mit den Ergebnissen der Untersuchung gepriifk werden, sind irn dritten 

Teil "Hypothesen der Arbeit" enthalten. Qer vierte Punkt .,Einschrankungen der 

Arbeit" bringt zum Ausdruck, worauf man achten muss, wenn man sich diese Arbeit und 

die Ergebnisse ihrer Untersuchung anschaut. Der fiinfte Punkt lautet ,,Wissenschaftliche 

Diskussionen zum Thema". Er geht auf die bisherigen relevanten Untersuchungen bzw. 

F~rschungsarbeiten ein, die im Zusarnmenhang rnit dem Thema stehen. Mit 

,Untersuchungsmethode" schliefie ich die Einteitung ab. 

Das 2. Kapitel heifit ,Theoretische Grundlage". In diesem Teil werden an erster 

Stelle die frijheren Versuche van deutschen Spmchwissenschaftlem dargestellt, die 

Erscheinungen von es-Konstruktionen im Deutschen zu bezeichnen und sie 

systematisch zu kategorisieren. Kontrastive Forschungsarbeiten auslandischer 

Deutschgrammatiker und Deutschlehrer, die nach E~tsprechungen von es- 



Konstruktionen in ihrer Mutterspmche gesucht haben, werden auch besprochen. 

Danach folgt die Erklarung von syntaktischen und sernantischen Funktionen der es- 

Konstruktionen im Deutschen. Dieser Abschnitt ist f i ir  die thailandischen 

Deutschstudierenden wichtig, damit Fehler beim Gebrauch dieser Konstruktion 

eliminiert oder m6glichst verringert werden kbnnen. Als ijbersetzer ist diese Erklarung 

auch zu beachten, weil man diese Konstruktionen in erster Linie gut kennen sollte, urn 

sie adaquat ins Thailandische ubertragen zu kiinnen. Das 3. Kapitel beschaftigt sich mit 

der Korpusanatyse. Das Korpus, eine groRe Zahl von es-Konstruktionen aus 4 

literarischen deutschen Werken und deren thailandische ijbersetzungen, wird enalysiert, 

urn davon auf die ijberse~zungsrnethoden der jeweiligen es-Konstmktionen ins 

Thailandische schlieaen zu k6nnen. Was als Mijglichkeiten fur die ijbersetzung von es- 

Konstruktionen ins Thailandische angesehen werden konnten, abgesehen von dem 

ljbertragen mittels des Personalpronomens "Gtd1', ist in diesem Arbeitsabschnitt zu 

finden. Der 4. Teil "Sammlung der Ergebnisse und Befund" stellt die statistischen Oaten 

dar. In diesem Kapitel sol! versucht werden, die Verwendungsfrequenz einer 

ijbersetzungsmethode von es-Konstruktionen ins Thailandische vorzustellen. Es sol1 

ersichtlich werden, welche Strategien zur ~bersetzung der es-Konstmktionen in den 

oben etwahnten verschiedenen thailandischen ilbersetzungen am meisten benutzt 

wurden. Die Schlussbemerkung, ejne Ernpfehlung fiir das Deutschlemen der 

thailandischen Deutschstudierenden und der Ausblick fiir zukijnflige Forschungen irn 5. 

Arbeitsteil bringen die Arbeit zu Ende. 

I. 1 Problemlage 

Die es-Konstruktionen kommen im Oeutschen in gml3er Zahl vor, sei es in den 

gesprochenen oder geschriebenen Sprachumstanden. Der Deutschuntem'cht in 

Thailand stellt den Studierenden die syntaktischen Funktionen von es-Konstruktionen 

und deren Gebravch im Allgemeinen bereits in den ersten Stunden vor. Die 

Konstruktionen werden hauptsachlich als Personalpronomen bzw. Prowort der 3. Person 

Singular bezeichnet. Es scheint aber, dass diese syntaktische Funktien nur die einzige 

ist, welche die thailandischen Deutschstudierenden irn Anfangsstudiurn kennen lemen. 



Meines Erachtens werden die syntaktischen Funktionen von es-Konstruktionen im 

thaitandischen Deutschuntemcht nicht griindlich genug behandelt. Die Erfahrung der 

Studierenden rnit es-Konstmktionen sind nur, dass sie die Konstruktionen h~chstens als 

Personal pronamen kennen. Die restlichen grammatischen Funktionen werden gar nich t 

erwahnt oder hochstens nur kun  in einem kleinen hinten angehangten Teil des 

Lehrbuchs gezeigt. 

Wenn sich die thailandischen Deutschlemenden nur an eine syntaktische 

Funktion von es-Konstruktionen als Personatpronomen binden, fijhrt dies dam, dass sie 

diese Kontruktionen im Deutschen rnit dern Personalpronomen "%h4" irn Thailandischen 

gleichsetzen, welches auch fijr das Nomen der 3. Person Singular steht. Wenn man die 

es-Konstruktionen und das Personalpronomen "aJ'u" als gleichwertig ansieht, fijhrt dies 

zum falschen Gebrauch dieser Konstruktionen. Mit den SchwierFgkeiten und Fehlem 

beim Gebmuch der es-Konstmktionen n~ijssen sich nicht nur Zhailandische 

Deufschlernende konfrontiert sehen, sondem auch viele in Europa. In einer Anzahl van 

linguistischen Forschungsarbeiten w i d  ebenfalls von diesem Problem gesprochen. Sie 

alle zeugen von fast derselben Art von Fehlem bei dern Gebrauch und bieten mdgtiche 

LSsungen, urn dieses Problem zu beseitigen, Auf diese Arbeiten mochte ich unter dern 

dritten Punkt ,Wissenschaftliche Oiskussion zum Thema" ausfbhrticher eingehen. Die 

Gleichstellung der esKonstruktionen Fm Deutschen und mit dern Personalpronomen 

" f i ~ "  im Thailandischen bereitet auch Schwierigkeiten bei der ~bersekung. Da 

Personalpronomen nur eine der grammatischen Funktionen von es-Konslruktionsn 

darstelten, ist es ungeeignet und sogar in manchen Fallen falsch, wenn man alle 

grammatischen Erscheinungen von es-Konstruktionen mit dern thailandischen 

Personalpronomen "fits" ubersetzt. Wenn die ijbersetzer ijber unzureichende 

Zielsprachkenntnisse verfugen. ktinnen ihre Arbeiten nicht als richtige Vermittler 

mischen beiden Spmche dienen. Es ist fur die Ubersetzer deswegen wichtig, dass sie 

die syntaktischen und auch sernantischen Funktionen dieser Konstruktionen kennen 

miissen, urn all ihre Erscheinungen adaquat b m .  angemessen iiberseben zu k~nnen. 



1.2 Ziel der Untersuchung 

Irn Folgenden stelle ich die Ziele der vorliegenden Arbeit dar: 

a) Es wird anhand 4 deutscher litemrischer Werke und ihrer 

uber~etzun~sarbeiten ins Thailandische untersucht, ob die es- 

Konstruktionen irn ' Deutschen mit dem Fersonalpronomen "Gun 

gleichyesetst werden. 

b) Es w i d  auch untersucht, wie man es-Konstruktionen passenderweise ins 

Thailandische iibertragen kann. 

I .3 Hypothesen der Arbeit 

Urn die es-Konstmktionen ins Thailandische grarnmatisch und semantisch 

richtig zu ijbertragen, gibt es verschiedene i~bersetzungsmliglichkei!en. 

1.4 Einschrankung der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit spielt die Untersuchung von Obersetzungen yon es- 

Konstruktionen ins Thailandische eine entscheidende Rolle. Es ist aus diesem Gmnd zu 

beachten, dass die frgebnisse nur im Rahmen des in der Arbeit vorhandenen Korpus 

gesehen werden k3innen und nicht dazu in der Lage sind, zu erklaren, was irn Korpus 

nicht vorkommt. In dieser Arbeit stammt das Korpus - die es-Konstmktionen und deren 

~bersetzungen ins Thailandische - aus 4 verschiedenen ljbersekungsarbeiten von 4 

obersetzem, Es wird beispietweise beim [Jbertragen des es-Prowortes herausgefunden, 

dass alle ijbersetzer 4 ~bersefzungsrnethoden verwendet haben. Es Iasst sich 

trotzdem behaupten, dass noch andere ubersetzungsstrategien aufier den in dieser 

Arbeit geschilderten existieren kijnntern, wenn man die Strategien in anderen Arbeiten 

und von anderen ~bersetzem untersuchen wijrde. Auflerdem beschr3nkt sich diese 

Untersuchung auf die ~berselzungsstrategien der es-Konstruktionen in literarischen 

Weiken. Es besteht wiedemm die M6glichkeit, dass man die Erscheinung von es- 

Konstruktionen anders ijbertragen konnte, wenn man diese Konstruktionen in andere 

Textsorten ijbersetzen wiirde. Die Ergebnisse dervorliegenden Arbeit basieren deshalb 

nut auf den vorhandenen / vorgeffindenen ubessetzungsstrategien in einer 

beschankten Anzahl yon literarischen Werken. 



1.5 Die wissenschaftlichen Oiskussionen zum Thema 

Es Iasst sich sagen, dass Forschungsarbeiten rnit der Thernatisierung der 

~bersetzung van es-Konstruktionen ins Thailandische sehs mr sind. Das Thema w i d  

erst in der At-beit yon Arnpha Otrakul (1995) problematisiert und k u n  envahnt. Die 

Schwierigkeit bei der ijbersetzung resultiert aus den verschiedenen syntaktischen 

FunkZionen der Konstruktionen selbst. Problematisch ist es bei Otrakul als ~rowort' und 

als formales Subjekt. Thanomnuan OChareon (2005) bringt das Problem aufgrund ihrer 

eigenen ~bersetzungsarbeit von Goetfies Dle Leiden des jungen Werthers ins 

Thaiiandische an die Oberffache. Die problematischen es-Konstruktionen in dieser 

Forschungsarbeit sind ihre Funktion als Platzhalter, Korrelat und formales Subjekt. 

O'Chareon seigt, dass diese drei Funktionen nicht rnit dem Personalpronomen "6~" 

ijbertragen werden kSnnen. Es wird betont, dass man beim ijbertragen verschiedener 

es-Konstruktionen aufmerksarn sein und sich nicht immer an die Sfwktur der 

Ausgangsspmche halten sollte. Die iJbersetzung in die Zielspmche sol1 verstandlich 

ui-~d angemessen sein. 

In ihrer Forschungsarbeit wird jedoch nicht genau untersucht, wie man es- 

Konstruktionen am besten ins Thailiindische ubersetzen sollte. Dieser Gesichtpunkt 

w i d  in der vorliegenden Arbeit paziser un2ersucht. 

1.6 Die Untersuchungsmethode 

Wie ich zum Avsdruck gebracht habe, sollte ein ijbersetzer Kenntnis iiber die 

es-Konstruktionen haben, urn eine gute ijbersetzungsarbeit zu liefern. Als erster Schritt 

ist es deswegen vemijnftig und wichtig, dass die syntaktischen und semantischen 

Funktionen von es-Konstruktionen im Deutschen grijndlich untersucht werden sollten. 

In dieser Arbeit werden sarntliche Erscheinungen von es-Konstrwktionen in 

verschiedenen thailandischen obersetzungen ausgewahlter deutscher Literatus 

I Prowort sowie andere Termini zur Bezeichnung der grammatkchen Funktionen von es- 

Konstruktionen (2. B. Platzhalfer, Kor~lat,  Formaks SubjeM oder Formales ObjeM werden irn 2. 

Kapitel im Detail beschrieben. 



untersucht. Die es-Konstruktionen, deren ~bersetzungsstrategien ins Thailandische 

untersucht werden, stammen aus den folgenden 4 Werken: 

1. Siddhartha von Heman Hesse, iibersetzt von Simon. 

2. Oma von Peter Hartling, ijbersetzt von Chalit Durongphan. 

3. Die Leiden des jungen Werthers von Johann Wolfgang Goethe, iibersetzt 

von Thanomnuan 0' Charoen. 

4. Wenn das GIiick kornrnt, muss man ihm einen Suhl hinsfellen von Mi j a m  

Pressler, iibersetzt von Ampha Otmkui. 

Die es-Konstruktionen in dem jeweiligen deutschen Originaltext werden markiert 

und nach ihren grarnrnatischen Funktionen in 4 Gruppen sortiert. Sie werden danach 

rnit den entsprechenden Stellen des thailandischen ~bersetzungstextes verglichen. Die 

Kategorisierung nach grammatischen Funktionen ist sehr praktisch, weil man sich ohne 

Schwierigkeit anschauen kann, wie sich eine gmmmatische Funktion dieser 

Konstruktionen in der Untersuchung ubertragen Iasst. 

Damit der Vergleich zwischen der jeweiligen esKonstruktion und ihrer 

entsprechenden ijbersetzung ins Thailandische anschaulich ist, werden beide in der 

folgenden Tabelle explizit aufgefiihrt: 

Die rnit (a) rnarkierte Spalte zeigt den Satz, in dem eine es-Konstruktion gefunden wird. 

Zur Heworhebung ist dieses kleine Wort fett und kursiv gedruckt. Die Spalte (b) zeigt 

die zu vergleichende Stelle, die aus der entsprechenden thailandischen 

~bersetzungsarbeit stammt, In den Spalten (c) und Id) stehen die Narnenabkijtzungen 

des Autors, dem Originaltitel und die Seitenzahl des deortschen literarischen Werks (c) 

(a) Da wuMe Siddhartha, da13 das Spiel zu Ende war, dal3 er es nicht 

mchs spielen konne. 

( b ) ~ u ~ w a ~ ~ n : ~ & n " n o z t l ~ n  ~ b ~ a i i  nlsLdun~n$~&wnd L L ~ J  n-rbtiawnu 

~ d t d a k i d d  

(c)  

(HHISDHJJO) 

(dl (rru/an/~ 07) 



und der [Jbersetzungsarbeit irn Thailandischen(d). Die vollstandigen Infomationen zu 

den jeweiligen Abkiirzungen sind in den folgenden Darstellungen erklart: 

Abkijrzungen der deutschen und thailandjschen Werke 

Abkiirzungen der deutschen Autoren und thailandischen ubersetzer 

SID = Siddhartha 

Glick = Wenn das Glijck kommt, mass 

man ihm einen Stuhl hinstelien. 

Werther=Die teiden des jungen Werthers 

OMA= Oma 

0~ = ~ M B I ~ T :  

4 Y I 
t. sl Y W  

BJ9 = 1 & 1 ~ ~ T i ~ ~ ? & f l d ~ l m ' l f l ~ ~ t d 4  

~ E = L L ' ~ ? L ~ B ~ W U  

U = ~ I  

Die ~bersetzungsrnethoden zu den jeweiligen es-Konstsukiionen werden am 

Ende nach ihrer Venvendungsfrequenz statistisch dargestellt. 

HH = Hemann Hesse 

MP = Mi jam Pressler 

JG = Johann Wolfgang Goethe 

PH = Peter Hartling 

gQu = ~ U U  

€la= i l n l  ~ Q W $ : Q ~  

na= nu~aaa.ln 9 ~ b 4 ~ k ~  

sin= Gin q74nfi~s" 



THEORETISCHE GRUNDLAGE 

Dieser Arbeitsabschnitt urnfasst 2 Aspekte. Der erste konzentriert sich auf die 

Versuche vieler deutscher Sprachwissenschaftler, die Erscheinungen von es- 

Konstruktjonen in der deutschen Sprache zu systematisieren. Einige wichtige Arbeiten 

zu diesem Gesichtspunkt werden ebenfalls besprochen. Es sol1 gereigt werden, wie 

die es-Konstruktionen im Deutschen in diesen Arbeiten katagorisiet wurden. 

Der mei te Aspekt behandelt die grammatischen Funktionen der es- 

Konst'mktionen. Es w i d  ausfuhdich und anhand von Beispielsiiken gezeigt, wie man die 

jeweilige es-Konstruktion syntaktisch verstehen $011, damit sie nicht rnehr falsch 

verwendet wird. 

2.1 Versuche zur Systematisierung der es-Konstruktionen 

Die Versuche von deutschen Sprachwissenschafilem, es-Konstmktionen in ihrer 

Muttersprache zu systernatisieren hat eine lange Tradition. Die Sprachwissenschaftler 

bemuhen sich immer darum, die es-Konstnrktionen irn Deutschen mit Hilfe linguistischen 

Einsatzes zu kategorisieren. Die Ergebnisse ihrer Bearbeitung erschienen in groCer 

Zahl, weil die angebrachten Methoden unterschiedlich waren. In der nachkommenden 

Zeit sind die verwendeteu Methoden charakteristisch divergierend: In den sechziger 

Jahren ist von syntaktischen und sernantischen Kriterien die Rede, wahrend 

operationelle syntaMisch-distributionelle (vgl. Helbigl Busc ha: 1 972, PCitz: 1 986) 

Unterscheidungskriterien eine bedeutende Rolle ru Ende der sechziger Jahre spielen, 

und schliefilich seit Mitte der siebziger Jahre spricht man von unterschiedlichen 

Funktionen (vgl. John Ole Askedal: 1985). Aus diesen Arbeiten ergeben sich 

verschiedene In terpretatianen und Systernatisierungen von esKonstruktionen, erg anzt 



durch zahlreiche konfrontative Studien, die das deutsche es mit entsprechenden 

2 
Erscheinungen in anderen Frerndsprachen vergleichen. 

Der Weg zur Systernatisierung von esKonstruktionen im Deutschen ist nicht nur 

zeitaufwandig, hat aber zu uneinheitlichen und urnstfittenen Fallen gefijhrt. Das Problem 

liegt darin. dass syntaktische Fynktionsbestirnmung alle Erscheinungen des Wortes 

nicht voilstandig abdecken kann. Bereits G. Helbig (1986) hat die 

..U nzuverlassigkeit" jeder Untersuchungsmethode kritisiert. Piitz verlassl sich allein auf 

operationelle synlaktisch - distributionelle Untersc heidungskriterien, a ber diese 

*garantier[en] noch keirre einheitliche Interpretation, da es verschiedene solche 

Krjterien gfbt rrnd diese in unterschiedlicher Auswahl, Reihenfolg e und Hierarchic 

venvendef werden konnen (und worden sind)" 

Im Gegensatz zu den anderen Forschungsarbeiten scheint die von Piitz am 

detailliersten und grijndlichsten wie Helbig (1989:155) rneint. Bei seiner Untersuchung 

gewinnen zwei Unterscheidungskriterien . . an Bedeutung: Irn ersten SchFitZ wird eine 

Distributionsanalyse und im zweiten eine Funktionsanalyse durchgefijhrt. Als 

operationelle Verfahren setzt Pijtz 5 Filter wie im Folgenden an: 

1) Kann es an nicht-erster Steile stehen? 

II) 1st es an nicht-erster und erster Stelle moglich? 

Ill) Bleibt es bei Permutation des Nebensatzes vor dem Hauptsatz unaffiziert? 

EV) Bleibt es durch Genusl Numerzlskongruenz unaffrziert? 

V) 1st Austausch von es mit das moglich? 

Durch dieses Verfahren sind 9 Gruppen von verschiedenen es-Konstruktionen 

entstanden: 

1) das nur mit erster Position gebundene Es mit satzeriiffender Funktion 

IVsl. (1 I), 

11) das an erster und an nicht-erster Stelle mijgliches Es, das als Subjekt im 

Satz fungiert und eliminiert werden muss, wenn die Stelle von Hauptsatz 

und Nebensatz miteinander vertauscht werden sofC. (Vgl. (2) und (311, 

111) das nur an nicht-erster Stelle rnogliches Es bei Objektsatzen und bei 



Stellungswechsel von Hauptsatz-Nebensatz eliminiert wird. (Vgl. (3)3, 

IV) das an erster Stelle rnogliches obligatorisches Es, das rnit dern 

nachkommenden Nomen kongruent ist. (Vgl. (4)), 

V) das an nicht-enter Stelle mogliches obligatorisches Es, das mit dem 

folgenden Nornen kongruent ist. (Vgl. (5)), 

VI) das an erster und nicht-erste Stelle stehendes obligatorisches und durch 

das ersetzbares Es. (Vgl. (611, 

V11) das nur an nicht-erstes Stelle stehendes obligatorisches und durch das 

substituierbares Es. (Vg!. (7)). 

VIII) das art erster und an nicht-erster Stelle stehendes obligatorisches (2.T. 

auch fakulatives) Es, das nicht mit das austauschbar ist und durch 

Hauptsatz-Nebensatz-Permutation nicht berijhrt wird. (VgS, (8), (9), (lo)), 

IX) das nur an nicht-erster Stelle stehendes obligatorisches Es, das nicht mit 

das austauschbar ist und durch Hauptsatz-Nebensatz-Permutation nicht 

berijhrt wird (Vgl. 11)). 

Die Beispielsatze zu jeden Es-Konstruktionen sind unten gegeben: 

( 2 )  Es sind gestern rnehrere UnGlle passiert. 

(2) Es freut rnich, dass ich ihn getroffen habe. (Es an erster Stelle) Bei der 

Permutation ist die es-Konstruktion weggelassen: Dass ich ihn getroffen 

habe, freut mich. 

(3) Ich bedauere es, dass ich ihn gekr3nkt habe. (Es an nicht-erster Stlle) 

(4) Wo liegt das Buch? Es liegt awf dern Tisch. 

(5) Wann bekomme ich das Geld? Ich brauche es. 

(6) Er siegt oft irn Wettkampf, aber es macht ihn nicht ijberhebyich. 

(7) Es schneit. 

(8) Es ist spat. Es ist Abend. 

(9) Es schiittelt mich. Es ijberlauft mich kalt. 

(30) Es ft-iert mich. 

(11) Ich habeeseilig. 



Abgesehen von der Pmblematik bei der syntaktischen Systematisienrng von es- 

Konstruktionen irn Deutschen, wird aber auch oft von der Clneinigkeit zwischen den 

Sprachwissenschafllem in Bezug auf die Distribtionsmoglichkeit von es-Komiat vor 

einem Objektsa'tz berichtet. 'Es ist urnstritten, unter welchen Urnstanden es-Korrelat 

auftreten kann und ob es, linguistische Faktoren gibt, die mit seiner 

Distributionsmijglichkeit zu tun haben. Diese Tatsache bereitet nicht nur den deutschen 

Sprachwisschaftiem erhebliche Schwierigkeiten, sondem auch ausl3nderischen 

Deutschlemenden. Ulverstadt und Bergenholz (1979: 98) haben dieses Problem wie 

folgt erlautert: "Die Frage, ob es als "vorgreifendes ObjeM fur Objekfsatze wie in Ich 

habe es nichf gem@, dafl ich so schreiben wiirdesfehien MUG, stehen dad oder nicht 

stehen dart isf in der Tat keine einfache und vielleicht eine, die fur Ausldnder str 

schwierig isf ': 

Viele linguistischen Abeiten sind deshalb entstanden, urn die Miiglichkeiten des 

es-Komlates vor einem Objektsatz datzustellen. Die Ergebnisse sind m.E. erheblich 

unterschiedlich. Manche von ihnen werden aber auch nicht klar definiert. Es gibt 2.8. 

nach Hammer (1971: 285) m e i  Arten von Verbgruppen. Bei den ersten Gruppe ist es- 

Korrelat iiblich, wahrel-~d bei der zweiten ist das Votkomrnen des es-Korretates fakultativ. 

Bei Engel (1988: 254-2561 wird eine gm8e Anzahl von Verben aufgelistet, die es- 

Korrelat zulassen. Was an dieser Stelle fehlt, ist also die nahere und genauere 

Beschreibung, was diese Verben gemeinsarn haben. Selbst die Mutterspmchler haben 

es vermutlich schwer, die ganze Reihe von Verben auswendig zu lemen. In manchen 

Arbeiten wird behauptet, dass das Vorkommen des es-Korrelates mit der 

grammatischen Faktoren zu tun hat, Bene9 (1979: 379) erklart: ,Der daR-Satz erforderf 

Offer ein Korrelaf; bei "bewegen" ist es vor dem daB-Satz obljgatorisch, vor der 

SnfinitivfCIgung nur fakultatif. Eine Unstimrnigkeit ist abet deutlich, wenn man die 

Auffasung von Cho (1 975: 60) betrachtet. Nach Cho ist die Vetwendung von es-Korrelat 

nicht iiblich und vielrnehr bei lnfinitivkonstruktionen nicht rnogtich. Interessant und ehva 

bemerkungswert ist die Meinung von Ballweg (1976: 248). Er hat gemeint, dass die 

Distributionsrn~glichkeit des es-Korretates von der Lange des Satzes bestimrnt wird. Es 



scheint ,stilistisch bessel", wenn das es-Korrelat von seinem bezagenen Satz entfernt 

steht. Ballweg hat zur Erklarung zwei Beispielsitze angefuhrt: 

(12) Er hat es dem Madchen, dessen Vater ein berijhrnter Stehgeiger war, 

gestem rneht-mals gesagt, da8 er sie liebt. 

(1 3) Er sagt es, da13 er sie liebt. 

Es Iasst sich zu erkennen, dass - nach Ballweg - der Satz (12), in dem es- 

Korrelat von seinem aufgewiesenen Satz (daa er sie tiebt.) durch den langen 

Attributsatz getrennt wird, stilistisch besser betrachtet wird. Bei dem Satz (13) ist es 

anders, weil sich das Es-Kerrelat nicht so weit weg von dalll er sit? Iiebt befir~det. 

Lambine (1 997: 94) hat dagegen folgendenaflen einwendet: "Ob die Distribution des 

Es von der Satzlange oder worn Verb abhangt, jsf somit unklar. " Es wird ferner gemein t, 

dass es selbt fiir das Beispiel von Ballweg eine Reihe von Gegenbeispielen gibt. 

Ob man es-Korrelat vor dem Objektsatz weglassen kann, bleibt es noch fur vide 

Sprachwissenschaftler bis heute umstritten. Die thailiindischen Deutschlemenden 

geraten, nach Wilita Sril~ranpong (2002), auch in dieselbe Schwierigkeiten. Die 

Fosschungsarbeit von Bemd Latour (1981) sei zu ernpfehlen, damit dieses Problem der 

auslgndischen Deutschlemenden auch die der Thailander beseitigt werden kann. 

In dieser Arbeit richtet sich die syntaktischa Einteilung von es-Konstnrktionen im 

Deutschen nach der von HelbiglBuscha (1999). Obwohl die Arbeit van Pijtz, wie oben 

gesagt, als die Vetaillierste' und Qgriindlichste' bezeichnet worden is2, kiinnte m.E. die 

distributionelle Methode von Putz den auslandischen Deutschstudierenden 

Schwierigkeit bereiten, denn als Fremdsprachenlemer bzw. Nicht-Mutterspmchler ist 

man nicht in der Lage, die Mdglichkeit der Platzienrng einer gewissen es-Konstmktian 

im Satz wie ein Muttersprachler tichtig einzuschatzen bzw. zu erkennen. 

Irn Vergleich zur Arbeit von Piits finde ich die Systematisierung von 

HelbiglBuscha verstandlicher und f i r  Auslander geeigneter. Die beiden Linguisten 

legen grol3en Wett auf die grarnrnatischen Funktionen und die Bedeutung der jeweiligen 

es-Konstruktionen. Nach Helbig/Buscha bestehen die grammatischen Aufgaben von Es 

aus vier Typen, welche eine bedeutende Rolle in der vodiegenden Arbeit spielen: 

1. Esals Prowort 



2. Es als Platzhalter 

3. Es als Korrelat 

4. Es ats formales Subjekt oder Objekt 

2.2 Grammatische Funktionen vom Es-KonstruMionen 

IL diesem Teil werden vier Funktionen der es-Konstruktianen im Deutschen 

dargestellt. An erster Stelle wird aus vorhandenen grarnmatischen Arbeiten 

beschrieben, wie das jeweilige es beseichnet und definiert wird. 

2.2.1 Es als Prowort 

Diese Funktion kann als die primare oder vertraute betrachtet werden. 

Grundsatzlich handelt es sich urn das Personalpronomen der dritten Person Singular 

Neutrum. ~ h n l i c h  wie andere Personalpronomen wird das Es vor ailern gebraucht, ,.urn 

die unmittelbare Wiedertrolung von Substantiven in verschiedenen (1Feil)satzen zu 

vermeidenU.(Duden: 1998) Es hat eine referznzielle Aufgabe und kann sich sowohl 

anaphorisch als auch kataphorjsch auf ein bestirnrntes Satzgtied beziehen. 

Viele Grarnmatikes sind unterschiedlicher Auffassung in Bezug auf die 

Bezeichnung des Wortes und seiner grarnrnatischen Funktionen: Bei E. Dal (t9e6: 76 f.) 

w i d  das Wort es anaphorisch benukt und hat daher einen "Hinweisungscharakter". Fiir 

Erben (1966: 194) ist das es .,oft als allgemeines Anschluss- und Ansatzstijck, nimrnt 

vorher genanntes oder gesagtes als AnsatzgroBe neuer Avssagen wieder 

auf ..." Duden sagt iiber es Folgendes: ,&s kann sich auf ein einzelnes Wort und auf 

einen ganzen Satzinhatt beziehen ..." Wir wollen daher im folgenden Abschnitt grijndlich 

auf die Funktionen yon es-Prowort eingehen. 

Nach HelbiglBuscha ersetzt es ein neutmles Substanliv im Nominativ (Subjekt), 

das sowohl im Vorfeld (vor dern finiten Verb) als auch im Satzinnern stehen kann. 

(14) Das Kind weinte. Es ist vor dem gronen Hund erschrocken. 

(1 5) Das Kind weinte. Vor dem grol3en Mund ist es erschrocken. 



In Satz (14) bezieht sich Es auf das Kind irn vorhergehenden Satz. Das 

Personalpronomen Es fungiert als Subjekt und befindet sich im Vorfeld (vor dern 

konjugierten Hilfsverb isf). Im Satz (15) wird das subjektivische Es irn Satzinnem 

platziert. 

Das es-Prowort kann auch fur das Objekt stehen. Entscheidend ist nur, dass 

das Prowort nur irn Satzinnem stehen muss. 

(16) Harry Potter ist mein Lieblingsbu~h. Jeden Tag lese ich es. (Das 

Prowort Es venveist auf das Buch namens Harry Potter.) 

1st die Distribution des Prowortes nicht im Satzinnem, sondem am Satzanfang, 

w i d  die Syntax eines bestimmten Satzes verletzt. 

"(17) Harry Potter ist mein Lieblingsbuch. Es lese ich jeden Jag. (Das irn 

VorFeld stehende Es als Qbjekt im zweiten Sap fijhrt zu einern 

ungrammatischen Satz.) 

Die mligliche Lijsung zur Eliminierung eines solchen ungrarnmatischen Falles ist 

die Einbettung des Dernonstrativpronomens das: 

(18) Das lese ich jeden Tag. (Das Dernonstrativpronornen steht fiir das 

Objekt das Buch und darf die erste Position einnehmen. 

Weshalb die Einbettung des ES als Objekt in erster Position in (4) die Grammatik 

verletzt, haben Pittner und Berman (2004) folgendermallen erlautert: "Qiese Eigenschaff 

is t wahrsc heinlich dadurch zu erklaren, dass ES prinripielS nicht betonbar ist. 

Akkusafivobjekte massen im Vorfeld jedoch einen Akzenf tragen. Dies ist unvereinbar 

mit der Unbetonbarkeif von ES. " 

Das es-Prowort kann weiterhin fijr einen neutralen substantivierten lnfinitiv (bzw. 

ein entsprechendes Verbalabstraktum) stehen, der in Beziehung mit dem Pr'ddikativ des 

vorhergehenden Sakes steht: 

(19) Die Chefin hat Hem Mijller neulich entlassen, es bedauerte ihn 

sehr. (ES weist auf neulich entiassen (hat) zurijck und funktioniert irn 

Satz als Subjekt.) 

(20) Paul schmeichelt den Professoren irnmer, aber er tut es ungeschickt. 

(ES steht fiir das Verb schmeichein und gilt als Objekterganzung vom 

Verb fun im fortsetzenden Satr.) 



Die Verweisung auf ein (substantivisches oder adjektivisches) Pidikat iv durch 

es-Prowort ist auch denkbar. Irnmer taucht es rnit den Kopulawerben [im Deutschen: 

sein, bieiben und werden) auf und steht unmittetbar nach diesen Verben: 

(21) Sabine rnBchte in Zukunft Pflegerin werden, Anja wird es auch. (ES 

steht fijr das Pedikativ in Zukunft Pflegerin weden und wird direkt nach 

dern Kopularvei-b werden platziert.) 

(22) Meine Mutter ist hungrig und ich bin es auch. (ES steht fiir das 

Padikativ hungrig {sein) und steht nach dem Verb sein.) 

Die Venvendung von Es als Prowort konnte Arnbiguitat erzeugen. Pijtz stellt 

mogliche Falle wie folgt dar: 

(23) Mein Vater will nach Clngarn reisen. Auch ich will es. 

Das Problem bei der Interpretation liegt darin, dass dieses bestimmte ES sowohl 

auf verschiedene Teile des vorgehenden Satzes als auch auf einzelnen hinweisen kann. 

Es ist rnijglich zu intespretieren, dass das Es sich im (23) auf den ganzen Satz bezieht 

und bedeutet: der Sprecher will, dass sein Vater nach Ungam reist. Wenn Es sich 

dagegen auf einen einzelnen Teil des Satzes bezieht, zum Beispiel auf will nach Ungam 

reisen, entsteht eine neue Bedeutung: der Sprecher will auch nach Ungam reisen. 

2.2.2 Es als Platzhalter 

~ b e r  die Bezeichnung der zweiten Verwendungsweise von Es sind sich die 

Grammatiker nicht einig: HelbiglBuscha (1 999) nennen es Platzhalter b m .  Korselat, I. 

Dal (1 952) dzs Satreroffnende und PittnerlBerrnan (2004) nennen es Vorfel&es. Ein 

bemerkenswerter Punkt ist, dass manche Linguisten keinen Unterschied mischen 

Korrelat und Plafzhaltes gemacht haben: sie geben vielrnehr in ihren Arbeiten zu 

verstehen, dass sich die Begriffe Korrelat und Platzhalter gegeneinander austauschen 

lassen. 

Der es-Piatzhalter kann bei einigen bestirnmten Verben und Adjektiven als 

Platzhalter eines Substantivs fungieren, die imrner mit dem Iogischen Subjekf 

auftauchen. Bei solchen Verben und Adjektiven steht das personale Subjekt der 

Handlung nicht im Nominativ, sondem im Dativ (bei manchen Fallen auch im Akkusativ) 



erscheint. Die Stellung im Satz des hies gemeinten es-Platzhalter ist nicht streng fixiert; 

das Wort kann sowohl am Satzanfang, als auch fakultativ im Satzinnem platzieren. 

Bei Verben rnit Personenangabe irn Dativ oder Akkusativ, die in dieser Arbeit zur 

Heworhebung kursiv gednrckt werden: 

(24) Es friert rnich. 

(25) Es schwindelt meiner Tante irnrner bei der Hitze. 

(26) Es graut meinern Vatervor solcher Dinge. 

Bei pradikativen Adjektiven (unterstrichen) mit Personenangabe im Dativ (kursiv 

(27) Es w i rd seiner Sc hwester ijbel. 

(28) Es ist mir heute besonders M. 

Rijckt das logische Subjekt in beiden Fallen in die erste Position, braucht der es- 

PlatzhaIter in der Tat nicht zu verschwinden; das Wort fasst sich ohne gmRe ~bedeglung 

entfemen oder im Satz behalten: 

(29) Mich friert.1 Mich friert es. 

(30) Meiner Tank schwindelt immer bei der Hitze. I Meher Tante 

schwindelt es immer bei der Hitze. 

(31) Meinem Vater ekelt vor soicher Sache. I Meinem Vater ekeIt 

es -vor solcher Sache. 

(32) Seiner Schwester wird iibel. / Seiner Schwester wird es ijbel. 

(33) Mir ist heute besonders kalt. / Mir ist es heute besonders kalt. 

Abgesehen von den syntaktischen Aufgaben des Platzhalters bleibt noch eine 

besonders wichtig Punkt Dbrig, und zwar der mit kommunikativer Funktion oder 

Satzintonation. Diese Eigenschaft etfolgt durch die Fijllung des Vorfelds von einem 

Plakhalter, so dass sich die Satzglieder nach ihrern 1~formationsstatus anordnan und 

das echte Subjekt "Prirnarakzent" erhalten kann. 



Syntaktisch betrachtet kiindigt ein es-Platzhalter das syntakfische Subjekt des 

Satzes an, das "eigentliche" Subjekt w i d  deshalb ins Mittelfeld oder Nachfeld des 

Satzes gerijckt. Der Platzhalter steht obligatorisch nur am Satzanfang und Iasst sich 

keineswegs durch ein anderes Satzglied ersetzen. 1st die erste Stelle schon durch ein 

anderes Wort besetzt, muss dieser Platzhalter entfernt werden: 

(34) Es hat mich niernand darijber gefragt. 

*(35) Niemand hat es mich darijber gefragt. 

(36) Niemand hat mich dariiber gefragt. 

Bei unperstinlicher Passivkonstruktion spiel t auch der Platzhalter eine wichtige 

Rolle: 

(37) Es wird ab 10.01.2005 die Kijche lhrer Etage renoviert. 

(38) Ab 10.01 .ZOO5 wird die Kijche lhrer Rage renoviet-t. 

"(39) Die Kijche lhrer Etage w i d  es Bb 10.01.2005 renoviert. 

Es ware an dieser Stelle vemijnftig zu fragen, welche Funktion der es-PSafzhalter 

hat. Nach der deutschen Grammatik ist es ijblich, dass das finite Verb in beliebigen 

Aussagen, die als Hauptsatze in Erscheinung treten, die zweite Position einnehmen 

muss. Da der es-Platzhalter die erste Stelle bereits besetzt, kann das finite Verb cjie 

zweite Stelle einnehmen und daraus ergibt sich ein "Aussage-HauptsaZsl'. Falls die 

Stellung des finiten Verbs nicht die iibliche ist, muss der Ptatzhalter automalisch 

wegfallen: 

(40) Es sind schnn viele Zwge nach Freiburg abgefahren. (Aussagesatz) 

(44) Sind schon vide Zuge nach Freiburg abgefahren? (Frage-Satz) 

*(45) Sind es schon vjele Ziige nach Freiburg abgefahren? 

(46) Es kommen vide Gaste zur Party bei Fritz. (Aussagesatz) 

(47) Komm doch bloR zur Party bei Fritz! (Imperativsatz) 

*(48) Komm es doch blo13 zur Party bei Fritz! 

Zur Bestatigung der syntaktischen Funktion des Platzhalters als "Nicht- Subjekt" 

emist sich die Regel der gramrnatischen Kongruenz sehr nijtzlich: irn Allgemeinen 

muss das Subjekt mit dem finiten Verb in einem bestimmten Satz ijbereinstimrnen: 



(49) Es sind heute nur drei Teilnehmer gekommen. 

"(50) Es ist heute nur drei Teilnehmer gekommen. 

Der Satz (50) zeigt die Gramrnatikvertetzung, weil in ihm das finite Verb nicht mit 

dem eigentlichen Subjekt ("drei Teilnehmer") kongruiert, sondem auf falsches Weise rnit 

d em 'byntaktischen SubjeM". 

Bei manchen thailandischen Deutschstudierenden, so Wilita Sriuranpong (2002), 

sind die Satze (45) und (50) gelaufig. Der Grund dafijr ist, dass sie nidht in der Lage 

sind, das echte Subjekt richtig zu identifizieren. Dieser Aspekt des Es stelit eine der 

Schwierigkeiten beim Erlernen der deutschen Sprache dar. Es muss im 

Deutschunterricht klar gemacht werden, dass der es-Plalzhalter kein "echtes Subjekt" ist, 

sondem das "syntaktische E1ement"zwr Etfiillung des Aussage-Hauptsatzes, in dern es 

die erste Stelle des Sakes besetzt, damit dieser grammatisch richtig ist. Der Piatzhalter 

muss automatisch wegfatlen, wenn er seinen Platz nicht mehr zu halten braucht, wenn 

sein Platz schon durch die anderen Salzglieder ersetzt wird. 

Einer der vom Piitz am starksten betonten Punkte in Bezug auf Es als Platzhaiter 

ist dessen Funktion bei der Sakintonation. Von anderen Grammatikern w i d  dieses ES 

rnit kommunikativer Aufgabe wie folgt besprochen: 

Erben (1966: 195) venveist darauf, dass der es-Platzhalter die betonte 

Endstellung des angekiindigten Agens ermogliche. 

Hammer (1971: 77) bezeichnet die Funktion des Wortes: "to give greater 

emphasis to the real subject." 

Cume 11964: 461) zeigt, dass dieses Es die bestimrnte Aufgabe hat, "to 

emphasize especially the subject by  replacing it after the verb. 

Von Jung (1967: 337) wird es als "formale Satzspitze, urn die Endstellung des 

Subjektes zu ermoglichen" angesehen. 

Weitemin wird von Piitz iiber den PrimJrakzent (und rntiglich auch den 

Sekundzlrakzenf) gesprochen, der in der Regel bei der Platzierung dieses Vorfeld-Es 

am Satzanfang en tsteh t. 

(51) Es lebte einmal eine Hexe. EPrimarakent=eine Hexe.) 



Im Allgemeinen w i d  dieses bestimmte Es unbetont ausgesprochen; dies 

begrijndet, dass das Satzglied "eine Hexe" den Prirnarakzent erhalt und am starksten irn 

Satz hervorgehoben wird. 

Veendem sich die Positionen im obigen Sak, und zwar so, dass das Satzglied 

"Einmal" an die erste Stelle ruckt (und bei diesem Fall muss der Platzhalter automatisch 

getilgt werden), bekommt dieses "Einmal" den Sekundarakzent, der Primarakzent bleibt 

jedoch bei dern Satzglied 'kine Hexe". 

(52) Einmal lebte eine Hexe. (Primamkzent=eine Hexe, Sekundarakzent= 

einrnal) 

Bei dern unpersiinlichen Passiv (mit Es als gramrnatisches Subjekt) tdgt das 

Partizip Perfekt die primare Betonung. 

(53) Es wird gearbeitet. (Prirnarakzent = gearbeitet) 

Dieser Aspekt ist insofern fijr die Analyse des Korpus der ijbersetzungsarbeiten 

wichtig, da  darauf geachtet werden muss, ob in der ~bersetzung ins Thailandische 

genau das Element im 5atz betont und wiedergegeben w i d ,  wie sie im deutschen 

Originaltext beton t wid.  

2.2.3 ES als Komlat 

Wie oben enuahnt findet sich bei fast allen Grammatikern keine Trennung 

zwischen Platzhalter und Korrelat. In dieser Arbeit wird das Korrelat im Allgemeinen 

vorn Platzhalter unierschieden. €in Grund dafiir ist auf Pittner und Berman (2004) 

hinzuweisen, dass das Korrelat "nur in Kombination mit einem Satz aufirifl", wobei der 

Platzhalter mit einem eigentlichen Subjekt am Satsrand vorkommt. Es lasst sich jedoch 

nicht leugnen, dass Platzhalter und Korrelat zum Teil etwas Gerneinsarnes haben: Beide 

Konstruktionen stehen fur das nachstehende Satzglied, und zwar fiir das echte Subjekt irn 

Fall des Platzhalters. Jedoch sol1 man nicht ubersehen, dass das Korrelat natijrlich 

auch fiir andere Satzgliedes stehen kann. Bei der Permutation des eigentlichen 

Subjektes in die erste Position muss der Ptatzhalter obligatorisch wegfallen, das Korrelat 

aber bleibt fakultativ. 

Das Korrelat ist der deutschen Gmmrnatik nach ein kataphorischer Repr2sentant 

und steht fiir den nachkommenden Nebensak. der sawohl ein subjektivierter Nebensatz 



oder ein objektivierter sein kann. Es ist auRerdem rniiglich, dass die gemeinten 

Nebensake ein Infinitivsatz, Nebensstze rnit Bindewijrter wie ob oder dass oder rnit ,W- 

Anschluss" irn Fragesa-lz an der ersten Satzposition sein kbnnen. 

(54) Es ware schade, wenn du dir dein Leben zu locker nirnmst. 

Bei dern Korrelat bleibt es natiidich trotzdem wie bei dem Platzhalter zur 

Verhindemng der Grammatikverletzung zu beachten, dass das Korreiat verschvvinden 

muss, wenn der Nebensatz in die Vorderposition rijckt. 

(55) Dass du djr dein Leben zu locker nirnmst, ware schade. 

*(56) Dass du dir dein teben tu locker nirnmst, ware es schade. 

In den folgenden Beispiele steht das Korrelat vor dem objektivischem 

, . Nebensatz: 

(57) Ich ftnde es unakeptabel, dass mehr und mehr Leute die ldee der 

Polygarnie sch3tzen. 

(58) Dass mehr und mehr Leute die ldee der Polygamie schatzen, finde 

ich unakzeptabel. 

"(59) Es finde ich unakzeptabel, dass meht und mehr Leute die ldee der 

Polygarnie schatzen. 

Es ist nicht zu vergessen, dass die Erststellung von ES als Objekt des Verbes 

finden im Satr (57) ungmmmatisch ist. 

Bei der Funktion des Es als Platzhalter und Korrelat bleibt ein Punkt 

beachtenswert, und mar, dass beide Konstruktionen etwas rnit der lnformationsstruktur 

eines Satzes zu tun haben. Man spricht an dieser Stelle von FunMionaler 

Sabpempekfive, wovon irn ngchsten Teil der Arbeit die Rede ist. 



2.2.4 ES als formales Subjekt und ObjeM 

Eine g r o k  Anzahl von Verben bediirfen des formalen Subjektes und Objejektes. 

Gemeint sind Verben, die kein eigentliches Subjekt oder Objekt haben; das mit diesen 

bestirnmten Verben auftretenden Subjekt oder Objekt ist semantisch leer und erfiillt nur 

eine syntaktische Funktion. Engel (1988) fasst das ES dieser Kategorie als "integralen 

Bestandteil des Verbs'3auf. Diese Bezeiehnung von Engel wird ebenfalls von Eroms 

(1 985) favorisiert: er betrachtet diese Funktion von es-formalem Subjekt bzw. Objekt als 

formale Besetzung der Subjektstelle. 

Schon das Attribut "formal(es)" gibt zu verstehen oder zurnindest zu erahnen, 

dass das formale Subjekt bm. Objekt nichts rnit dem natiitlichen Subjekt oder Objekt zu 

tun hat. Von seiner Erscheinung bzw. Form aus 'kann man das Es in dieser Kategorie als 

Subjekt b m .  Objekt betmchten. Das Es ist in der Tat sernantisch leer und gilt weder als 

"Tater" mch "Leider" des Verbs irn Satz. AuBerdern kann dieses formale Subjekt bzw. 

Objekt nicht weggelassen. aber in manchen F3llen ersetzt werden. 

2.2.4.1 Das formale SubjeM 

Es als fona les  Subjekt ist nicht rnit einer bestirnmten Satzposition festgebunden; 

es taucht in der Regel in der ersten Stelle auf, moglich aber auch im Satzinnern. Ein 

Satz ist ungrarnmatisch, wenn das es-formale Subjekt weggelassen wid.  Das formale 

Subjekt kann rnit vieten unterschiedlichen Arten von Verben vorkommen, z.B. Verben bei 

Wi tterungserscheinungen; solche Verben beschreiben Wetterphanornene: 

(60) Es regnet. 

(61) Es blitzt. 

(62) Es donnert. 

(63) Es blitzte mehrmals iiber der See. 

(64) Mehrmal blitzte es ijber der See. 

*(65) Irn Norden der Kepublik regnet den ganzen Tag.* (Die Eliminierung 

des fomalen Subjekts verletzt die Gramrnatik.) 

Verben der Wahmehmung ohne ein Agens: 

(66) Es schijttelt mich. 

(67) Es juckt mich. 



*(68$ Am ganzen KGrper juckt mich. (Die Ausklammerung des formalen 

Subjekts ist nicht rndglich.) 

Kopulaverben (sein, werden, bleiben) rnit Pr3dikativ: 

(69) Es wird heil3. 

(70) Es wird spat. 

(71) Es blelbt schwijl. 

*(72) In dem Zimmer ist sehr kalt. (Die Ausschliekung des formalen 

Suhjekts ist ungrammatisch.) 

Vecben rnit personalem Dativobjekt 

(73) Es geht ihm gut. 

(74) Es hat rnir in Ungam gut gefallen. 

(75) Es fehlt ihm an Mut. 

Verben mit verschiedenen Objekten 

(76) Es gibt noch einen ungeklarten Punkt. 

(77) Es bedarf noch einiger Muhe. 

(78) Es geht urn die wichtigste Frage des tebens. 

(79) Es handelt sich urn einen schwien'gen Fall. 

Reflexivkonstruktion mit m e i  adverbialen Angaben 

(80) In diesem Sessel sitzt es sich bequem. 

2.2.4.2 Es als forrnales ObjeM 

Es als forrnales Objekt fungiert nicht als das eigentliche Objekt des Sakes. Das 

Wort ist nicht weglassbar und kann nur im Satzinnem auftreten. Irn Allgemeinen komrnt 

es bei Verben in festen Wendungen wie folgt vor: 

(81) Ich habe es eilig. 

(82) Ich meine es gut rnit dir. 

(83) Er hat es auf sie abgesehen. 



(84) Ich habe eilig. (Die Weglassung des Es-formalen Objekts ist nicht 

moglich.) 

Irn Vergleich zum akkusativischen objektivischen €s3 I ~ s s ~  sich das es-fomale 

Objekt nicht weglassen: 

*(85) Es meine ich gut mit dir. (Die Besetzung der ersten Position durch 

Es ist ungrammatisch.) 

3 
Vgl. rnit objektivischem Es-Prowort wnd Ex-Korrelat deen Erscheinung in der ersten Position 

unm6glich ist. 



KORPUSANALYSE 

In diesem Arbeitsteil werden die Es-Konstruktionen irn Deutschen den 

thailandischen ljbertragungen gegenijbergestellt, urn hemuszufinden, mit welchem 

Sprachmittel oder anhand welcher ~bersetzungsstra tegie "Es" ;as Thailgndische 

ijbertragen wird. Man kann die Korpusanalyse in zwei Phasen teilen: 

1) ob die Es-Konstruktionen im Deutschen mit dem Personalpronomen irn 

Thaikndischen "fitd" ijbertragen wird. 

2) abgesehen von der ersten Methode, welche anderen ~bersetzungsmethoden 

werden in den vier ~bersetzungsarbeiten verwendet, urn die Es-Konstruktionen 

gramrnatisch und semantisch richtig ins Thailandische mu iibertsagen. 

Die Analyse beginnt mif der Sortieiung und Untersuchung nach den vier 

syntaktischen Hauptfunktionen, die bereits im zweiten Kapitel dargestellt wurden. Es 

beginnt deshalb mit 

1) der es-Konstruktion als Prowort 

2) der es-Konstruktfon als Plalzhalter 

3) der es-Konstruktion 51s Korrelat 

4) der es-Konstruktion als fomales Subjekt und Objekt. 

Es ist mbglich, dass eine bestimmte grammatische Erscheinung von es- 

Konstruktion rnit mehreren Methoden wiedergegeben werden kann. Zum besseren und 

einheitlichen Verstandnis sollen Definition bzw. besondere Merkmate der jeweiligen 

Methode (2.B. die Ausklamrnerung eines bestimmten Satzteil bei dem ijberfragen von 

es-Prowort) erklart werden. Zu jeder Kategorie sind einige Beispiele zu: 

Veranschaulichung der genannten Methode hinzugefijgt. Schlienlich wird das Korpus 

statistisch erfassi und die verschiedenen Methoden werden in Tabellen nach ihrem 

Haufigkeitsgrad dargestelit. 



3.1 Die Analyse des iJbersetzungskorpus: Es als Prowort 

Nach der grijndlichen Analyse von ubersetzungskorpus des Es als Prowort in 

Thailsndische werden vier Methoden gefunden: 

3.1 .I Die ~bersetzung, bei der eine bestimmte Konstituente weggelassen wird 

3.1.2 Die ~bersetzung mil dem Personalpronomen "GM" und anderen 

sprachlichen Entsprechungen 

Die weggelassenen Konstituenten in der thailandischen ~bersetzung bei 3.1 .I 

lauten wie folgt: 

3.1 .I .I Ein neutrales Substantiv irn Nominativ (Subjekt) 

3.1 -1.2 Ein neutrales Substantiv im Akkusativ (Objekt) 

Andere Sprachmittel, die auch eine wichtige Rolle bei der ~bersetzung van Es 

als Prowort ins Thaitandische spielen, sind folgende: 

3.1.2.3 Die ljbersetzung mit Wiederholung irn Thailandischen 

3.1.2.2 Die ~bersetzung mit dem Personalpronomen "fiu" 

Die vier oben genannten Methoden werden in den vier zur Untersuchung 

ausgewahlten ijbersetzungsarbeiten verwerrdet, wenn Es als Prowort ins Thai tandische 

iibertragen wird. Im Folgenden werden alle vier ijbersetzungsmethoden naher erlautert. 

3.1.1.1 Die Weglassung des Subjektes 

Nach Duden (1 998: 634) is! der Begriff "Subjekt" der formale und funktionale 

Ansa fz-bzw. AusgangspunM des verbalen Geschehens, das durch das PHdikaf 

bezeichnet wid. Das Subjekt ist irnmer nominativisch und nimmt im Allgemeinen die 

erste Satzstelle ein: 

(86) Das Architektenteam stellt das Haus innerhalb eines Jahres fertig. 

(87) Das Kind nahm ReiRaus. 

(88) Es hatte Angst vor dern Hund. 

Auch andere Satzglieder konnen als Subjekt des Satzes fungieren: Nebensats 

(891, ein lnfinitiv (901, ein Partizip (91 ), eine Partizipgruppe (921, unreflektierte Adjektive 

(931, unflektierbare Worter (94) oder papositionale Fijgungen (95) wie Folgendes: 



(89)Dass ihr mit ins Theater oehen wollt. freut mich. 

(90) Dabei zu sein ist alles. 

(91)Aufaeschoben ist nicht aufgeschoben. 

(92)Frisch aewant ist halb gewonnen. 

(93)Sauber Est nicht rein. 

(94)Oben ist nicht unten. 

(95)Auf rlem Haus ist nicht irn Haus. 

Bei dieser ~bersetzungsmethode wird das subjektivische Es, das sich als 

Prowort auf einen bestimmten Satzteil bezieht, in den Zhailandischen 

~bersetzungsarbeiten getilgt. Diese Strategic Iasst sich durch folgendes Beispiel aus 

Wenn das Glfick kommt, muss man ihm einen Sfuhf hinstellen veransc ha ulichen: 

Man kann aus dem Beispiel mehr oder weniger erschlie&en, dass das Es im 

Tante Lou ist ganz feierlich geworden und hat mir ein Lied 

vorgesungen, auf Polnisch. Ich habe nicht altes verstanden, aber 

es war schijn. 

~mi]i i isEu~~.~vii LL.~U?W u &  iilurwnm~wld t~~un' 
Ir 

Cub ii?%M'sesumwson L L F ~ ~ w L ~ : u ~ ~ ~ L Z ~ ?  

obigen deutschen Satz f i r  den akkusativischen Satzteil ein Lied (von Ta~ante Lou) steht . 

(MPfWMS/7) 

(a91 UMW i I) 

Es ist subjektivisch und taucht im folgenden Satz mit dem Verb war und dern Pr'ddikativ 

schgn auf. Dieses Subjekt in der ~bersetzvngsarbeit wird nicht wortwortlich iibertragen, 

abes im Thailhdischen mit: ud a n'!wrsru"u?n%m"fl'3: 

aber auch schon sehr 

4 
Das SymbolGI kzieht sich auf die Srdle von d m  Subjekt, das in der thaihdischen 

hrsetzungsarbeit weggelassen wid.  



Wir kiinnen hier sehen, dass das Subjekt in der thailandischen ~bersetzung 

getilgt wird, wahrend das Subjekt bzw. der als Subjekt funktionierende Satzteil irn 

Geutschen vorhanden sein muss. 

In diesem Arbeitsabschnitt mochte ich 70 Beispielsiitze von Es als Prowort und 

deren ~bertragung ins Thailandische aus der Untersuchung pesentieren. Das Prowort 

(fett und kursiv gedmckt) in den deutschen Beispielsatzen fungiert als Subjekt und 

bezieht sich auf einen Satzteil, der zur Betonung unterstrichen wird. In der 

thailandischen [Jbersetzung wird das Subjekt demgegenuber nich t wortwortlich mit 

einem thailandischen Wort iibertragen, sondem getilgt. Die Satzkonstituente, fur die in 

der ~bersetzung das Prowort Es steht, wird auch unterstrichen. Die leere Stelle des 

weggelassenen Subjekts wird rnit a gakennzeichnet 

Sie wirft drei Geldstiicke in den Schlitz. Ich habe sie nicht 

gesehen, aber ich glauben, es waren nur Pfennige, weil sie nicht 

besonders laut geklimpert haben. 

r s o w u a m ~ ~ ~ l ~ n ~ n ~ ~ f l a . ~ ~ i u ~ w % q  6uunab.i ~ G u ~ w n  lrd5rni~ 

a rfluud L M % ~  ~wui! LWTI zfiu64bfi97u 

(MMnnJMS157) 

( o o / u a ~ 2 )  

"Wie nennt man solche Steinfiguren?'Yragte ich, wghrend ich 

mein B r a  auswickle. Es ist rnit SchnittkAse belegt, auch das ist 

etwas Besonderes. 

(MPWMS163) 

Aber sie wijrde nie samrneln, schon weit man dazu auf die Stral3e 

aehen muB, und das tut sie nur, wenn esunbedingt sein mu&= 

ai~san"lriuauoan~dorsd ~wnrE;o.raanW~Aum~~ntdu ~ ~ d u i a i  

I 

(MPIWMS157) 

fl~dBuw?nQn~Pwni~a:l~fi:~~ Cun~u~nan~niiaz~'~~tdrn% GI  flu 

~~aum"i~uu~~rd~ dan"~flrauaa%Lpl~n~~~~un'u 

(aa/arn~202) 



Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe! Was eine 

Zavberlaterne iSt ohne Ltcht! Kaum bringst du das Lampchen 

hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiae 

Wand! Und wenn's nichts ware als das, als voriibergehende 

Ph_antome, so macht's doch irnmer unser Gliick, wenn wir wie 

frische Jungen dawor stehen und uns uber die 

Wundererscheinungen enkucken. 
P 

41 *m. "awbah winfwnulasn ~:iPrs=Tu~td"KuItal~d~51~%G~%~m~~r~ Gu 

T ~ Z L ~ M ~ % I  L"~U~:L?IUJ\?LLW~?~ w'pd~~vi~uurrs~~dwwa~ma~ b ~ j n 6 - 1 ~  

p l " u ~ n i ~ ~ w ~ n n n r j u ~ ~ b ~ m ~ d n n ~ i p d u ' l d w ~ ~ ~ ' 9 1 ~  i~~fi;~'~:i2d&1n 
& e  2 u o n ~ ~ n r a i r r ~ a n ~ ~ m m ~ u i a ~ w :  LLF~ @ i i ~ ~ ~ l ~ n j i l ~ ~ ~ 1 i ~ a 7 u q " i l  

~ c r ! ~ u m " n ~ d u ~ ~ ~ u ~ ~ n ~ w  w ~ ~ ~ I ~ u ~ ~ ~ ~ ~ A ~ E ] R ' ~ ~ % J ~ ~ ~ ~  

(JGJDWI41) 

(00/~/65)  

..., aber ich bilde mir ein, wenn ich Ton hatte oder Wachs, so 

wollte ich's wohl hemusbitden. Ich werde auch Ton nehrnen, 

wenn's Ianger wahrt, und kneten, und sollten's Kuchen werden? 
Y * 49, La z.x sl A *  Y.s uoi6i~~nulrmou~uw m"u w941~j"um:4 $7 A ~ o o n i ~ s z ~ u w a n a ~ y n  

~qs~<~fidi~iiflradi7~1&~dqd?3 %iilqrl.n"m:ui~~7-,~~ ~ ' ~ . A M U M ~ U  

n i l  Y - K U ~ ~ A U I ~ ~ B ~  7 u~fiu~rnn~u~~u"11w~Xnn*m~u 

(JGIDWI41) 

(nola ~168) 

Ich schneide rnir ganz kleine Stiick von dem Kasseler Ripgchen 

ab und kaue sehr langsam, darnit rnir Ja nichts entgeht. Es 

schmeckt seltsam salzig, 

~ i a ~ & a a n ~ ~ n B u ~ v ~ ~ ~ p d ~ t d i ~ n ~  ~i l j l r iaul  L8miiagu~~nmu 
v 

io:noies a~a.aiRaarnR"u~~dnn 1 

(MP/ WHM1169) 

( ~ ~ 1 ~ m l d l 2 0 9 )  



Was ist Anhaltendes Atems? Es ist Flucht vor dem leh, es ist 

kvrzes Entrinnen aus der Qual des Ichseins, es ist eine kurze 

Betaubung gegen den Schrnerz und die Unsinnigkeit des 

Lebens. 

nlo~:?uauds~mld"tdfl:1~tdq? td" td~i i ra~iu.~n~m~u~~~inf iarntd~~~~ 
4 2 hum:: a ~ ~ i l r a n ~ m n n n ~ ~ n n ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ u l u ~ ~ i t ~ i l ~  LGUT~R!  

a ~flunioaznmfiaq~ ~4udam ~o:na~uk~u~isusld'v~~~~[j; l  ~ i ~ q  

(HHISDHI18) 

(autan130) 

Schade, dafi ich rneine Statue nicht streicheln kann, weil das 

Wasser des kleinen Teiches dazwischen ist. Aber vielleicht ist es 

auch so gut so. Niemand sol1 sie beriihren. 
Y Y Y 

dl ~ d u n ~ u ~ ~ ~ a ~ ~ ~ u n 6 ~ f l ~ u ' t l ~ ~ a ' u ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u w  4 ~ 5 ~ 4  

4 ~ ~ 4 1 4 1 9 1  j i l ~ : j l ~  a i i ~ ~ ~ g q j ? ~ :  ~ ia t j~~~1~m~~nd1~m:~~bbm:  

694 b ~ f l  

(MP/ WHMJ 167) 

( B B ~ W  207) 

Beim Friihstiick fragt mich Durn, wie der Ausflug war. Ich habe 

keine Lust zu reden. ... "Schon", sagte ich deshalb nur, "es war 

sehr schbn." 

(MPIWHMI174) 

Naturljch sind eine Menae Pfennige und 7weipfenniastiicke 

dabei, aber das meiste sind Groschen und FUnfer. Dazwischen 

auch ein bil3chen Silbriges. Es reichi nichi nur fijr das 

Miittergenesungswerk, es reicht auch fur mich. 

~ ~ d u ~ u i i  rM*rurg 1 LWUGLLK ~ ~ ~ u s l l ~ d u ~ ~ ~ f i i ~ u  uddsulcrnj 

(MPnnlHMff6) 



Urn die obigen Bei~piele~und deren ubersetzungsmethode ins Thailandische zu 

verstehen - in denen das es-Prowort gstilgt wird - ist in erster Linie zu wissen, dass die 

Weglassung einer Satzkonstituente in der thailgndischen Sprache iiblich ist. Obwohl im 

Thailandischen die Satzordnung nach dem Prinzip "SVO" gilt. 

Nach Joseph 51. Greenberg (1996: 73-1 131, einem amerikanischen Linguisten, 

besteht die Struktur der Sprachen in unserer Welt aus Subjekt IS), Pradikat W) und Objekt 

(0). Die Moglichkeit der Anodnung dieser drei Satzteile variiert jedoch von Sprache zu 

Sprache: Die hebaische und maurische Sprache gehoren zur VSO-Gruppe, wobei die 

burmesische und hindische Sprache der SOV-Gruppe angehoren. Nach Nawawan 

Bhandhumedha (2006) ist das Anordnungsprinzip der thailendischen Sprache irn 

Gronen und Ganzen SVO, also wie bei der deutschen Sprache. Zur Erklarung dieses 

Punktes mochte ich auf folgende Beispielsatze eingehen, wobei ein deutscher und ein 

thailsndischer Satz miteinander vergkhen werden: 

(TI)  q =mu Gn ihpdslCu 

S v 0 

DieLehrer mogen fleil3ige Schiiler. 

S v 0 

In normalen Fallen entspricht die Wortstellung in thailandischen und deutschen 

Satzen wie oben geschildert dem SVO-Prinzip. Es kann jedoch der Sonderfall einer 

Veenderung der Wortstellung entstehen, bei welcher die Subjektstelle durch das Objekt 

besetzt ist, falls die anderen Satzstrukturmoglichkeiten oder die lnformationsstruktur des 

Satzes dabei mitspielen. 

Die obigen ~bersetzungsmethoden des es-Prowrtes ins Thailandische haben 

bereits gezeigt, dass dieses Satzordnungspn'nzip veendert werden kann: Das Subjekt 

(3) ist bei dern ~bertmgen ausgekIamrnert. Nach Nawawan Bhandhumedha kann die 



Weglassung einer Satzkonstituente vorkommen, wenn sich aus dem Kontext erschliel3en 

Iasst, welches der weggelassene Satzteil ist. Wenn eine Satzkonstituente zwischen den 

Partnem bereits bekannt oder im Gesprach vorewahnt ist, kann man sie auch 

weglassen, ohne dass dies zu einem Missverstandnis fiihrt. Einige Beispiele ZUF 

Veranschaulichung: 

Das Buch interessant sehr ich lese es jeden Tag. 

(ubersetzt) Das Buch ist sehr interessant. Ich lese es jeden Tag. 

In diesem Beispiet kann man aus dern Kontext erschliehen, dass das 

akkusativische es-Prowort fur "das Such" ( ~ l a ' j i o )  auf den vorigen Satz hinweist. Das 

Es gilt sozusagen ats ein anaphorischer Repasentant fijr das Vorewahnte irn Kontext. 

Im Thsihndischen ist die Stelle des direkten Objekts leer (dumh das Zeichen a 
gezeigt). 

€in weiteres Beispiel aus dern Korpus: 

Das es-Pmwort deutet suf Rippchen ( ~ $ 8 )  irn obigen Satz hin und fungiert als 

Subjekt irn folgenden Satz Es schmecM seltsam salzig. In der thailandischen 

Ubersetzung ist die Stelie dieses Subjekts dagegen leer. 

Die Weglassung der thailandischen Satzkonstituente in beiden Beispielen (beim 

ersten Beispief das ObfekE und beim zweiten das Subjekt) ist moglich, weil die 

weggelassenen Konstituenten bereits im vorigen Satz erwahnt werderr. Beim Lesen des 

Ich schneide mir ganz kleine Stiick von dern Kasseler Rippchen 

ab und kaue sehr iangsarn, damit mir ja nichts entgeht. Es 

schmeckt seltsam salzig, 

&fifl&aan~?nd1~~1flu$sab6n~ a&?hiaul i i f l ' u .  lida&%.f~w nmu 

~ a k o k u  astmWoonduud~n 1 

(MPf WHMIlB9) 

(~aiurnw 209) 



nachkommenden Satzes im Thailandischen kann man den lnhalt des ganzen Satzes 

verstehen und aus dem umgebenden Kontext erschlieaen, dass der Sprecher im ersten 

Beispielsatz jeden Tag das Buch liest und irn zweiten Beispiel das Rippchen seltsam 

salzig schmeckt. 

In manchen Fallen Iasst sich die ausgetilgte Satzkonstituente im Thailandischen, 

abgesehen von der Urngebung im Kontext, rnit Hilfe der anderen Konstituenten im Satz 

erkennem5 Man kann zum Beispiel an dern Verb erkennen, dass das Nomen aus dern 

Satz getilgt wird. Die Bedeutung des Verbs bestimmt, wieviele Nomen irn Satz 

vorkammen sollen. Als Beispiel ist das Verb geben (1G) zu nennen, bei dern man drei 

mogliche Nomen benotigt (den Geber, den Nehmer und die zu gebende Sache). Falls 

irgendeine dieser drei Nomen aus dern Gesprach weggelassen, aber bereits im Kontext 

vorenvahnt wird, ware es nicht zu schwierig, die "Wcke" im Satz zu fiillen. Das Gesagte 

kann mit Hilfe des folgenden Sakes veranschaulicht werden: 

Gestern ich sehen Betiler an Bushaltersteller 1 geben Geld 

'bpi 4oU191 / ~ ~ 4 d l  Fl4 WQ 

gehen 40 Baht hoffen wahrscheinlich genug 

(iibersetzt) Gestem sah ich einen Bettler an der Bushatterstelle. Ich habe ihm 40 Baht 

gegeben. Ich hoffe, dass es reicht. 

Das Beispiel besteht aus drei thailandischen Satzen, die voneinander durch das 

Zeichen (I) getrennt werden. Die Weglassung der Satzkonstituente findet im zweiten 

und dritten Satz statt. Welche Konstituenten aus dem Satz getilgt werden, sol1 durch 

Klarnmersetzung irn Folgenden deutlich gemacht werden. 

3 
Vgl. Nawawan Bhandumedha (ebd.) 



da~~uri ladu~avl~tdrn~~fl~~rn bu61 (Gu) ~I%U (uonlu) \d4oum/ (5u) ~Mj \ l d l  ( ~ ~ O U V I  

Ich Bettler Ich 40 Baht 

%flfl) nswa 

Es Iasst sich sagen, dass alle weggelassenen Konstituenten im zweiten und 

6:ittsn Seispielsatz bereits im ersterl Sats vorerwahnt werden und dern HLirer bekannt 

sind. Sie aJle lassen sich in diesem Fall tilgen, ohne dass die Bedeutung des Satzes 

vergndert wird oder zu einem Missverstandnis fijhrt. Die Tatsache, dass das Verb ?fi 

(geben) dreiwertiges Verb ist, das drei Aktanten (Subjekt, Dativobjekt und 

Akkusativobjekt) verlangt, spielt aunerdem eine bedeutende Rolle beirn 

Verstehensprozess der Horer. Irn meiten Satz steht das Verb "'%G (geben)" irn 

Mittelpunkt, von dern man ableiten kann, dass die zwei weggelassenen Konstituenten 

ein Geber (Ich als Subjekt des Satzes) und ein Nehmer (Bettler als Objekt des Satzes) 

sein mijssen. 

3.1 .1.2 Die Weglassung eines Objektes 

Das Objekt ist durch das Verb bestimmt. Es ist rnijglich, dass die Objekte in 

einem deutschen Satz von unterschiedlichem Kasus sind. Man kann Objekte nach ihren 

grammatischen Merkmalen Akkusativobjekt (961, Dativobjekt (971, Genetivobjekt (98) 

und Pr;dpositionaEobjekt (99) unterscheiden, die aussehlieRlich vom Verb abhangen, z.B.: 

(96) Sein Verhalten hat mich erschreckt. 

(97) Wir erzahlen den Kindem gem Geistergeschichten. 

(98) Wit gedanken der Krieasaefallenen. 

(99) Sie hat sich fur das Studivm irn Ausland entschlossen. 

Bei der Methode 3.1.1.2 werden Objekte in der thailandischen 

~bersetzungsarbeit weggelassen. Ein Beispiel aus der Untersuchung wurde zur 

Veranschaulichung ausgewahlt: 

Die Biichse stehe ich auf rneinen Nachttisch, neben mein 

Cieblingsbuch, "Huckleberry Finns AbenZeuer". Ich leihe es mir 



In diesem Bsispiel aus dem Korpus vetweisen beide Es auf dasselbe mein 

jedesrnat wieder aus, manchmal lese ich es dann gar nicht, aber ich 

mag es, wenn es neben meinem Bett liegt, 

~ i a ~ a ~ n s : d a ; l d u l s ~ s ~ 1 ~ ~ ~ ~ $ 7 ~  b i ~ d n 6  7 u < a d o u ~ a u n u  $$nit 

wvpTuuodkt~nwa& WuG Gu~ai;uu~r3uds:41 ~ ~ f i < ~ u i w k ~ :  

ktirEidiu i~oifiraiimu ~~racrC;l~a??.~a~h~~iuduflu 

Lieblingsbuch "Huckleberry Finns Abenfeues". In dem Satz sind sie Objekte, die rnit 

den VeFben leihen und lesen vorkommen. In der ijbersetzungsarbeit werden die beiden 

akkusativischen Es-Objekte weggelassen (die leere Stelle wird rnit a gezeigt): 

(MPl WMS123) 

(on/ NWW 31 ) 

Ich leihe es mir jedesmal wieder aus, manchmal lese jch es dann gar nicht 

Das Buch "Huckleberry Finns Abenteuer" wird schon im vorigen Satz erwahnt. 

Oas Es-Pmwort, das f ir  diese bekannte Satzkonstituente steht, 18sst sich in der 

thailandischen Ubersetzung tilgen. Trotz der Weglassung kann man verstehen, dass 

sich der Sprecher das Buch Huckleberry Finns Abenteuer jedesmal ausleiht und es. 

manchmal gar nicht lies!. 

Wie bereits oben genannt, Iasst sich das weggelassene Nomen rnit Hilfe des 

Verbs in demselben Satr erkennen. Das Verb 'UQ;U (ausleihen) im Thailandischen - 

auch in anderen Sprachen - tritt irn Satz mit der ausgeliehenen Sache auf. Es ist nicht 

schwierig, daraus zu erschlienen, was in dern SaZz gerneint ist, wenn das vorenuahnte 

Buch Huckleberry Finns Abenteuer in der thailandischen Ubersetzung ausgetilgt ist. So 

verh3lt es sich auch rnit dem Verb d7td (lesen) irn nackkornrnenden Satz. Man versteht, 

dass das Weggelassene wiederum das Buch Huckleberry Finns Abenteuer sein muss. 

Irn Folgenden werden Beispiele aus dern Korpus dargestellt, bei denen in den 

thailandischen ~bersetzungsarbeiten das akkusativische es-Prowort weggelassen 



wurde. Die leere Stelle in der Obersetzung ist wiederurn mit dem Zeichen a rnarkiert. 

Die darauf veweisende Sakkonstituente im deutschen Originaltext und in der 

thailandischen ~bersetzung wird ebenso unterstrichen: 

(ES3.1 .I -2-1) 

Ich erinnerte mich so tebhaft, wenn Ich manchmal stand und dsm 

Wasser nachsah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es verfolgte, wie 

abenteuerlich ich mir die Gegenden vorstelite, wo es nun hinflosse ... 
* - 0  . u ~ u ~ ~ ~ n m d u ~ ~ n ~ ~ d ~ ~ u u o ; l [ u l ~ u n ~ : : b b f i d ~ ~ ~ b ~ u ~ ~ ~ ~ ~  %~uf1qw7u 

A , A  
~ w n ~ . ~ d u a c i ~ a ~ s s ~ ? m i 7 ~ ~ 7 ~ ~ ~ 7 ~ : 1 ~ ~  ~ ~ ~ U ~ S ~ I M W U I ~ M L & U ~ ~ ~ ~ ~ W U  

(JGlDW173) 

(na/w/~ 23) 

Was das wohl fiir ein P r e i ~  ist, den diese Preisvorsitzende gestiftet hat? 

Ich werde es ja sehen, falls eine von uns ihn bekornmt. 

tan TI~?I~~~zL~~IZ~P~~Z ~ ~ 9 9 6 7 l . l r ~ ~ ~ ~ k 7 n ~ ~ ~ ~ l f l t d ~ l d ~ d  BU~I~@% 6~ 

m ~ s ~ ~ n " a ~ " u ~ ~ ~ ~ n s n ~ ~ d ~ ~ u ~ a n ~ n l ~ ~ s ~ ~ ~ ~  

(MPlGlijck167) 

(fIfI l~W31) 

€in Taschenmesser ist nicht das geeignete Werkzeug fur so eine 

Arbeit. Ich ktappe es zusammen und stecke es in die Jackentasche. 

3nw n l i ~ ~ . l u ~ : ~ s r l $ 6 7 ~ % ~ 7 ~ 3  a"pd~.~~ufiurnfiu aldnr r tddau4n 

b5Pl 

(MPIGIucW75) 

(aa/ua/gs) 

Deshalb breche ich ein Stiick Schokolade ab und stecke es ihr in den 

Mund. Sie nimmt rnir die Tafel aus der Hand, bricht ebenfails ein Stiick 

ab und steckt es mir in den Mund. 

o ;~ ia f i4~f i8on& an'rn~&$ufl~ioua~fl~n~fi~ ~fiofl;ldon&nAnwn 

i;auaG-dd$u~acr%a ~ ~ 6 ~ ~ f l a u ~ l d d 7 n ~ u  

(MPIGiOckl97) 

(oa/ua/i 1 8) 

(ES3.1 1.2-5) 

Das Papier faltet sie ordentiich zusammen und steckt es in ihre 1 



Jackentasche. 

~fia~unr:nmiooEi~.r h u h u  a;? Lallnu ~ I f i n s z ~ i l n i a o n r n ~ p l a i  

(MPIGliicW97) 

(aolu.atli8) 

Nicht nur anaenehme Vorstellungen nutzen sie ab, wenn man haufig an 

sie denkt, sondem auch unangenehrne. Das mu13 ich mir merken. 

Heute abend werde ich es in mein Gedankenbuch schreiben. 

~ 1 . d u ~ i m m u @ n ~ n ~  W ~ ~ L ~ I ~ U U ~ ~ ~ ~ I ~ Q M I U I ~  dav~~rnilffafiufimq 

n ~ ~ u ~ n ~ ~ ~ ~ i l : ~ ~ ~ w ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ t d ~ u  n ~ i ~ ~ ~ ~ w a . i a d ~ a d 6 f i 4 4 1  mi15 ~u?i 

~Gu~zbGu,m~I?"Luoym6u$n 

(MPIGlucW97) 

(oa/u~j/118) 

Die Base fragte, ob sie mit dem Buchse fertig war, das sie ihr neulich 

geschick hiitte. -"NeinW, sagte Lotte, "es gefallt rnir nicht. Sie kijnnen 

es wiederhaben. Das vorige war auch nicht besser." 

a ~ a ~ ~ u o ; l ~ 1 6 u i i " u ~ ~ + ~ n ~ ~ d a ~ ~ ~ i ~  ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ a d ~ & d ~ ~ d ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~  

&u ugqt~auj  lkuj~nuraionmmou * ~ ~ ~ ' t d ~ . a a u c l ~ ~ ; ~ w i u d  qmmi 

GI AtbIdE ~1ci~r ;a~~6~~f ibdna~1f i7 l~ la"n l l  

(MPIOWt22) 

(narnm) 

Das Billet blieb liegen und fie1 rnir abends in die Hande. Ich las es 

und Iachelte; sfe fmgte woriibef? 

~nuulwi!%bi~&dilda wamnlu"u$iLfiuuni~$uu7i7u hdlua1rl8u1rl 
Ir 

u 1 . ~ 4 . ~ n ~ u i i f i G u t i w ~ ~ ~ b  

{M PID Wff 9) 

(oo/a~/ i  36) 

Liebes Schattenbild! Ich vermachte dir es zuriick, Lotte, und bitte dich, 

es zu ehren. 
4- -4 niw w w d a u 6 i r d u h k  ~ i ' l u a ~ i i u ~ l S ; a r i u ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ 1 d ~ ~ ~  

wqoraau Gl1%1% 

(J G/D Wf 1 22) 

(n~/as/204) 



Die ~bersetzungsmethoden von 3.1 . I  .1 und 3.1 .I -2 befassen sich mit der 

lch bin kein Tijrke, sagte er. Sie alaubten es ihm erst nicht. Als er es 

Oma erzahlte, sagte sie: Warum hast du ihnen nicht gesagt, da13 du ein 

Turke aus dem Ruhegebiet bist? 
Y 

i i ~ k l d ~ h ~ ? s i i  p lqrr~aauonw~nCu aoi~~"lnsuoul& a watvq~rji  

alciEiqd9 6 l ~ u o n j l  4ql.u t ~ n h b i  u a n f i u ~ u n ~ i ~ ~ ~ n 1 3 u ~ ~ n ~ f i ~ u ~ ~ ~ n  

~muqknfh 

Weglassung des Es-Prowortes in der thailandischen obersetzung, das subjektivisch 

(beim 3.1 . I  . I )  und objektivisch (beim 3.1 -1.2) fiir die im vorherigen Satz erwahnten 

(PHlOMAJ122) 

(il~tim2) 

Konstituenten steht. Dies zeigt, dass im Gegensatz zur deutschen Sprache die 

Satzglieder irn Thailandischen unter bestimmten Bedingungen getifgten werden konnen: 

1) Die Satzglieder mussen dern Rezipienten bekannt sein. Man kann 

Konstituenten im Thailandischen weglassen, wenn sie bereits im vorherigen Satz 

erwahnt worden sind. Es wurde senst schwierig zu identfizieren sein, was im Satz 

weggelassen wird. Daraus konnen sich aber auch Missverstandnisse in der 

Kornmunikatian ergeben. Unsere Beispiele aus dern Korpus haben bewiesen, dass die 

Satzkonstituente (das subjektivische und objektivische es-Prowort) in der thailandischen 

obe~setzung weggelassen werden kann, wenn die Satzkonstituenten, auf die venviesen 

wird (unterstrichen), im vorigen Satz vorhanden sind. Der Satz ist trotz dieser 

Weglassung verstandlich. 

2) Der urngebende Kontext spielt eine bedeutende Rolle bei der Erschliel3ung 

der weggelassenen Satzkonstituente. 

3) Die syntaktischen Funktionen des umgebenden Wortes konnen bei der 

ldentifisierung der weggelassenen Satzkonstituente helfen. In unserem Fall spielt die 

Valenz des Verbs eine Rolle. Mit dessen Hilfe Iasst es sich erhhren, ob der 

weggelassene Kontext als Swbjekt oder Objekt des Satzes fungiert. 

6 
In diesem Beispiel verweisen die beiden akkuwtivischen Es-Prow~rter auf unterschiedliche 

Satzglieder. Es in "Sie glaubten es ihm erst nicht" steht ftir den Satz Tch bin kein Tiirke". Das zweite 

Es in "AIs er es Oma d t e . .  ." deutet auf den Satz "SK glaubten es i h  mt nicht" bin. 



3.1.1.3 Die u bersetzung des EsProwortes durch die Wiederholung desselben 

Nornens im vorigen Satz 

Bei dieser Methode w i d  in der ijbersetzung die Bedeutung des Wortes, auf das 

das Es-Prowort verweist, worhyortlich ins Thailandische ijbertragen. Das folgende 

Beispiel stellt das Gesagte dda 11m deutschen Originaltext und in der thailandischen 

ijbersetzung wird das Nomen, auf das das E s - P m r t  referiert, unterstrichen. Die 

Wiederholung desselben Nomens im vorigen Satz wird kursiv und fett gedruckt: 

Das markierte Es-Prowort bezieht sich auf ihr Gefm im vorhergehenden Satz. Im 

Thai verwendet man das Wort s~&?n, wenn man diesen kleinen Wasserbehalter 

bezeichnet. Diese es-Konstruktion wird deshalb ins Thai mit dern Wort b'wi~n 

ijbertragen. M.E. wird diese ijbersetzungsmethode in manchen FSllen verwendet, wenn 

sich der Satzteil, auf den sich das es-Prowort bezieht, so weit weg von des es- 

Konstruktion befindet, dass eine Arnbiguitat beim Verstehen entstehen kdnnte oder dass 

es einem Rezipienten nicht klar wiirde, fijr welche Konstituente das jeweilige Es steht. 

Andere Beispiele aus dern Korpus lauten wie folgt: 

(ES 3.1 .I .3-I) 

Letzthin kam ich sum Brunnen und fand ein junges Dienstmadchen, 

das ihr Gefal3 auf die unterste Treppe gesetzt hatte und sich umsah, ob 

keine Kameadin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helfen. 

Ida EQ 7 i! & l d d ~ ~ ~ d a 6 ~  un~~i;ra~n"nn~~~1+~3~'~d~fin$71gd~~i~n 
V 

o&mw!?j,idlnquqmf?"~u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d u ~ M ~ j U a ~ i 7 ~ : f i C d ~ p d  7 ~ ~ C I U U ~  

isuunr v ~ ~ n ~ u ~ u d ~ w z f i ~ ~ ~ ? ~ b J  

(JGIDWll I )  

(n~/c~mo) 

Sie hielt ein schwatzes Brot und schnitt ihren Kleinen rings herurn 

jedem sein Stiick nach Proportion iheres Alters und Appetits ab, gab3 

jedem mit solcher Freundlichkeit, und jedes rief so ungekiinstelt sein 

"Danke!", indem es mit den kleinen Handchen lange in die Hohe 

gereicht hatte, ... 
Y 

la~.juuraud-~iati~ un~usm~5muuufl~~a:3pdd~1fl~Wn~ wmu Tmuylu 

(JGIDW121) 



Ich sah Lotten an und fiihlte alles, was ich an ihr habe. lndem komrnt 

Malchen mit einern Gtase. Mariane wolltke ihr abnehmen. 
s v  A * d l  

& G U ~ ~ U ~ ~ ; ~ ~ ~ W L W L L ~ ~ Z ~ ~ ~ [ P I ~ ~ W U ~ M V I U ~ B M I J  s % L ~ u L ~ ~ ~ ~ T ~ . J ~ I ~ u u  
Y 

w $~ULL~~~J : I  ar~?oia~raoin~~~3aS~1~Ca%d"~lfi 

(JG/DW/ 

(nn/as/ 

Urn eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die ZetZeYchen, die Sie mir 

schreiben. Heute fuhrte ich es schnell nach der Lippe, und die Zahne 

knisterten mir. 

a d h l n h m ? o ; l i ~ r i u ~ ~ ~ ~ a i i ~  ~i;uq8o f d o n a d ~ & u w n u ~ ~ u r a n ~ ~ t " l ~ ~ ~ ~ d  
2 

ui ; l r~~~d& ~ w ~ ~ ~ a ' u d ~ d o ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ j ; l ~ ~ u ~ d ~ ~ a e l ~ . ~ ~ a m  h 
u 

t71.1 W u u a ~ h n s ~ n i l f i u l i i n ~ ~ ~ u K ~ n ~ ~ m  1 

(JGID W14 1 ) 

(nala7/69$ 

"Albert, du warst im Zirnrner. Sie horte jemand gehen und fragte und 

forderte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich, mit dem 

getriisteten, ruhigen Blick~,  dak wir -, zusammen glucklich 

~ e i n  wiirden ..." - Albert fie1 ihr urn den Hals und kiil3te sie und rief: "Wir 

sind es! Wir werden es sein!" 
Y 

%a uu k r n o u ~ u V i i u o ~ l u ~ ~ ; l ~ a ~  uu'!%utidu;l~~$i?~oia~~w kbrn'u 
4 "  9, i r u n v i ~ r d k r " ~ $ ~ l d w u  ~ u i u o ~ v i ~ u u ~ ~ n a u n a u ~ ~ ~ m ~ ~ d a u f ~ u ~ t ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ l ~ ~  

Ir 

41 v i f i ~ o a ~ ~ a ~ i i ? ~ l n ' u ~ e i ~ ~ ~ n a i u q ~ * *  
u 

~ ~ L L U % I  $ouda!dbun~nw"an~~ ~ u u w r ~ & c 6 a d l  

~qio+hmap u~s:ij,awagvui?snwu** 

IJGIDWl59) 

(nf11as/59) 



auf die Terasse hervor und sah noch dorl unten im Schatten der hohe 

Gu~nraq~rns~vi~ra &uaa~G y ndul?ua.rulafl$apd~bfl9 diads-nw~na:: 

I 

Das Billet blieb liegen und fie1 mir abends in die Hande. IcR las es und 

Iachelte; sie fragte woriiber'? - "Was die Einbildungskrafl fiir ejn 

gdttliches Geschenk ist," rief ich aus. "ich konnte mir einen Augenblick 

verspiegeln, als w3re es an mich geschrieben." 
Y 

q n ~ u ~ u ~ ~ d ~ i t i r ~ r d ~  wonn EUCI dulm~iBu;~7ditd h ~ ~ u r i l i u ~ d  UIJ 
Y 

I.rmui7h9u&qilu~~qbi 4 4 n ~ ~ u A n 2 1 u i ~ ~ ~ d u ~ ~ ~ w a ' s y ~ ~ ?  ~~ullnws:du 
4 r -  "3-1 a v  

~ 4 7 ~ 1  huan c ~ ~ w s ~ z ~ ~ ~ n a a u . r  s l ~ n o l W i ~ ~ a v ~ ~ u a u u v b " ~ l u u n ~ ~ ~ ~ ~  

... "Guter Heer, ach, mein Hans ist rnir gestorben!" - Es war der 

jungste ihrer Knaben. 

cqmiw f ~ k a ~ ~ ~ 1 " e d w ~ u s i n ~ ~ ~ d I ~ ~ ~ o " a ~  sirrdiin;naiunu~n"n.ero~u7~ 

(JG/DW/79) 

(nal9~1136) 

Weihnachtsabend hijltst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst und 

benetzest es mit deinen lieben T ~ n e n .  
V 

~ ~ 5 t d n ' s a m i r i ~ ~ n ~ u i ~ a Y ' ~ 1 ~ ~ = : ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  i;auo~rw..iul.~q:&u 

(JGIDWff6) 

(nai9~11so) 

(JGlDW/l06) 



Dabei habe ich weniger Angst vor der Strafe, selbst wenn es 

Sptildienst ware, . . . 

d ~ ~ a n ? ~ u n ~ ~ & a a ~ n f i ~ f ~ w ~ k a 7 n ~ ~ i 7 " b  ~ ~ ~ E L ~ U ~ " W H I M " ~ ~ ~ ~ ~ U ~ " L ~ B :  

3.1.1.4 Die ij bersetsung der Es-KanstruMion durch das Personalpronomen irn 

Thailiindischen $W 

Das Es-Prowort im deutschen Originaltext wird mit dem thailgndischen Prowort 

''fi~" iibersetzt. Ich mochte einige Beispiele nennen: 

IMP1 WM H I  76) 

(881 u m ~  93) 

Also das Ganze noch einmal. Ich darf von vomherein nicht so vie1 

Stearin nehmen und mu13 es gleich etwas dunner rollen. 

mncp&w ~ u & t d l ~ i ~ n f i f 3  6uwu~u~ubi2ps"~w~~1w~ ~3un"aul~r&i d i a ~  

n i ; ~ u r n t l u l f i $ ~ d h ~ ~ l ~ ~ u ~ a  7 

Kleid dies eng zu Mutter deswegen es austauschen 

(ubersetzt: Dieses Kleid ist zu eng. Meine Mutter hat es deswegen 

ausgetauscht. 

(MPt WHM/ 79) 

(oa/ umM/ 97) 

Im oben genannten Beispiel fungiert Es fiir dieses Kleid im vorigen SaE. Das 

Personalptonomen wird mit dern thailandischen "Gu" iibersetzt, das ebenso als 

Personalpronomen fiir Dinge irn Thailandischen funktioniert. Es besteht jedoch ein 

grarnrnatischer Unterschied zwischen dem Gebrauch von Personalpronomenen im 

Qeu tschen und Thailandischen. Tin Beispiel: 



MU 4 a ~ l  ifla nouGa~moi M ~ Q U  1141~~ fiu Id iw?u 

Du helfen reparieren dercomputer konnen es nicht funktionieren 

(iibersetzt) Kannst du den Computer reparieren? Der funktioniert nicht. 

~ h n l i c h  wie im vorherigen Beispiel venveist das Personalpronomer! "G~"in der 

oben genannten thailandischen ljbersetzung auf das erwahnte Nomen nzlu?ia~n~Q (der 

Computer) im vorigen Satz. Es ist aber zu beachten, dass das thailandische 

Personalpranomen "cum im Allgemeinen fiir Substantive verwendet werden kann, 

wahrend Es im Deutschen laut syntaktischer Regel nur fijr neutrale Substantive stehen 

kann. Dieser Gebrauch von "fiu" im Thailandischen !asst sich von der Tatsache 

ableiten, dass es in unseres Sprache kein grarnmatisches Subjek? wie im Deutschen gibt. 

Die folgenden Beispielsake aus dem Korpus zeigen die lJbersetzungsrnethode, 

bei der man das esProwort ins Thailandische mit "fitd" ijbertragen hat. Das Nomen bzw. 

andere Satzglieder im deutschen Originaltext und in der thailiindischen ijbersetzung, 

auf die rnittels Es vetwiesen wid,  werden unterstrichen. Das Personalpronomen "CU" in 

der ijbersetzung wird fett und kursiv gedruckt. 

(ES3.1.1.4-1) 

Ein Taschenmesser ist nicht das geeignete Werkzeug fur so eine 

Arbeit. Ich klappe es zusarnmen und stecke es in die Jackentasche. 
Y 

G P l ~ f l k  L V P ~ ~ J I ~ ? ? ~ ~ ~ % ~ ~ M % ~ ~ U I ~ E I Y ~  
Y 

~ U ; ~ W ' Y ~ U L ~ ~ ~ ~ ~ ~ T Z L ~ ~ I L ; B  

bl<Fl b6FI 

Ich habe ~ t w a s  irn Kopf, dawn ich euch Richt sagen wollte, bis es 

(MPI WMHl75) 

(QQI NF1Pdl92) 

Nun seid ihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier! Nun, so soil es bleiben! 

~~n~dvi~u$~.r~oii~fludn'u~bka ainm ~~dauua.ruw~;1q$d ktiiflrdlt lii 

fui~wraadddia~ 

(JGIDW167) 

(naq s/l I 3) 



ausgefiihrt ware: jetzt, da nichts draus wird, ist es eben gut. 

& i ~ ~ ~ m ~ ~ a d ~ ~ a d a u  ~~iniib-itir6uiuanvi~u qundifu~ahqd~ahJ 
Y i C T d  riou ~ m ~ a ~ ~ i i b r i j j a ~ l o ~ ? i m " u t d  .n~nn~~i;aunia 

(JGIDWl74) 

( ~ B / ~ T / I  1 7) 

Als sie mrn Tierchen den Mund hinhieft, driickt es sich so lieblich in die 

sunen Lippen, als wenn es die Seligkeit hatte fijhlen kijnnen, die es 

genol3. 

~ d o u l ~ d u ~ ~ 8 ~ 7 n 1 ~ " u ~ ~ a f i ~ ~  f~s:2%qoud~n u n m u i u ~ ~ ~ n ~ a u ~ 9 a ~ u  
V 

aci lai lk ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ s o n ~ ~ u ~ " ~ ~ i n " ~ u ~ ~ ~ n t u  

(JGIDW180) 

(s l~ l9d l38)  

Wenn das Stearin getrocken ist, wird es schon einigerrnal3en halten. 

w o~$uu~Gu clumG;ouq:~~4469 u"un"~eiufiuadw oaunw 

(MPWH MI791 

(0618 ~ ~ 9 7 )  

Diese Woche habe ich wirklich zu wenig getan. Nicht nur wegen des 

Sammelns, eswar uberhaupt eine eigenartige Woche. 

-o~~rnd~6u~;auh.~n~~rn~P's~~~ruu h77i w s ~ r  wq6aia. laon1d~vl~~vi~~~ 

~ ~ L W T ~ : ~ ~ L ~ ~ M B ~ ~ W ~ ~ O B ~ ~ = K U  W U & ~ S I I ~ ~ U  

(MPIWHMJ109) 

(aotu w~ 33) 

Noch ein Karamelbonbon yon Inge. Ich lege es auf den Nachttisch, fiir 

spater. 

~ n a x r s o w ~ s ? ~ u o q ~ n Z ~ ~ ~ a 5  iYu~aifiurPl~i~uuPEz%7~ ~ih1.3 ~iiuIGitdi~n7 
d 
8Pd 

(MPIWHMJI 20) 
-, 

(OQIN~U/148) 

Sie schaute mich nicht an, zieht nur das hellblaue zwischen Daumen 

und Zeigefinger hindurch, als wolle sie es gtatten. 
Y Y Y 

uakliua~m6~6u d w  u n ' ~ n ~ ~ i ~ u i d ~ ~ d o r l d ~ d l i u ~ ~ z ~ 9 i ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ 0 : : ~ ~ ~  

( M PtWH MI? 23) 



..." Meine Mutter ist nicht besonders netJ.'" 

Rena s ta r t  mich erschrocken an. "Warurn sagst du so etwas?" 

"Weil es stimmt." 

. . . ~ ~ a i ~ u ~ ~ i ~ n v 1 ~ 0 n ~ ~  
v 

rnr7~~~rnfi?6uadwwn\4 "~eo~ciloonuioci?d~1&fid\9" 

" iiUpl'ld+54i'dl'. 

Das esProwort in den genannten 10 Beispielsazte bezieht sich sowohl auf das 

neutrale Nomen als auch auf Satze (Beispiel 9 und 10). Die referierten Worter werden 

rnit dern Personalpronomen "fiu" ins Thailandische ubertragen. Ein interessantes 

Beispiel Est das erste, indern sich m e i  Es-Proworter im deutschen Originaltext befinden. 

(MP/WHM17 23) 

I 

(f1f1/umW'l51 ) 

I 
1 Sie meint es aut aber nutren wird es wohl nichts. 

1 raain?iuZ~k~olatYu i~d~unlwar!sb-i?&u~n 

(MPlWHMft 29) 

(aotarn~159) 

Die beiden stehen fijr ein Taschenrnesser und fungieren als direktes Objekt der 

Verben K'LI (zusammenklappen) und LKU (sleeken). In der thailandischen ~bersetzung 

wird das erste Es und das Verb klappen mit "fiul'iibertragen, das m i t e  aber getilgt, 

Da ein Taschenrnesser ein Ding ist und bereits im vorigen Satz ewahnt wird, is! es 

m3glich, dass man es ins Thail2ndische rnit dern Personalpronomen "GU" ijbertragen 

Ein Taschenmesser ist nicht das geeignete Werkzeug fiir so eine 

Arbeit. Ich klappe es zusarnrnen und stecke es in die Jackentasche. 

r j , , , k L M U I C d ~ ~ a . a " i ~ W ~ ~ ~ ~ ~ ~ u $  ~uiafiuN~~Lik G I l d n ~ t ~ d i ~ d f l  

LAW ~fiQrn 

(MPI WMHI 75) 

(DD/ U ~ W  92) 



kann. Die Wiederholung desselben Nomens wie in der ~bersetzungsmethode 3.1 .I .3 

ware auch nicht natig, weil das Personalpronomen nicht so weit von seinem Bezugswort 

ein Taschenmesser steht, dass dern Leser nicht klar ware, was van dern Sprecher 

zusarnmengeklappt wird. 

Das zweite Es mit dern Verb stecken w i d  in der ~bersetzung getilgt. Dies ergibt 

sich aus der Tatsache, dass erstens ein Taschenrnesser bereits zweimal irn Kontext 

genannt ~ i r d . ~  Zweitens w3re es sprachlich uniiblich f i r  Thailander, wenn sich das 

zweite Es dieses Falls in der Ubersetzung wiederholt. Die folgenden 

he~etzungsversuche zeigen MSglichkeiten des ~bertragens: 

(I ) $ u ~ ' L % ~ # ~ '  (Die beiden es-Proworter werden mit "CU" iibertragen.) 

(2) W P ~ ~ L ~ U ~ U  (Nur das zweite Es-Psowort w i d  iibertragen, und zwar mit 

''Gu"~ 

(3) w ~ u  Q~6u a (Die beiden es-Proworter werden nicht in der wortwijrtlich 

ii bertragen.) 

Beim ersten Satz ist die ijbersetzung rnit mei '9~'' fiir die beiden es-Praworter 

im Thailandischen redundant. Syntaktfsch bezogen ist diese obersetzung korrekt, im 

Gebrauch ware sie hingegen nicht akzeptabel. Das zweite und dritte Beispiel sind 

sprachlich iiblich fiir Thailander. Der drjtte ~bersetzungsversuch entspricht der 

Weglassung der bekannten und vorerwahnten Satzkonstituente irn Thailandischen, die 

vntes 3.1 -1 . I  und 3.1 .I -2 postutiert wird. 

3.2 Die Analyse des u bersetzungskarpus: E s  als Platzhalier 

Es IAsst sich im theoretischen Teil erfahren, dass es als Platzhalter im 

Deutschen semantisch leer ist. Es erfullt nur eine syntaktische Funktion: Es muss nur 

die erste Position besetzen, fungiert aber nicht als Subjekt und Iasst sich nicht durch 

andere Satzglieder austauschen. Mit ihm susammen existiert immer ein 'eigentliches 

Subjekt', dessen Position im Satz nach rechts tendiert. 

7 
Das erste Mal ist im varherigen Satz "Ein Taschenmemr ist nicht das geeignete Werhmug fir so 

eine ArbeiP' und das nveite wird durch das Personalpronomen Es dargestellt. 



Abgesehen von der syntaktischen Funktion datf die pragmatische Funktion b m .  

Satzintonation durch den Platzhalter auch nicht iibersehen werden, weil sie - wie gleich 

gezeigt wird - eine bedeutende Rolle bei der ~bersetzung ins Thailiindische spielt. Urn 

genau zu sein: Das eigentliche Subjekt ist durch die Besetzung der ersten Satzposition 

mit dern es-Platzhatter hervorgehoben. Der es-Platzhalter fungiert als Satzerofher und 

ist unbetont, weil es dem pragmatischern Blickwinkel nach bekannte und alte 

lnformationen tr'dgt. Das eigentliche Subjekt bezeichnet dagegen die darauf bezogenen 

Ausfiihrungen bzw. das inhaltlich Neue. Im Allgemeinen reihen sich in der deutschen 

Sprache - und auch in vielen anderen Sprachen - altc lnformationen an die neuen. Um 

diese lnformationstnrktur in der deutschen Sprache zu benennen, wird die Bezeichnung 

"Thema-Rhema-Gliedewng" verwendet. 

Warurn ist diese pragrnatische Funktion wichtig, wenn man das Platzhalter-es ins 

Thailandische ubertdgt? Diese Frage Iasst sich erstens durch die Tatsache 

beantworten, dass der esPlatzhalter irn Deutschen inhaltslos ist, d.h. es gibt keine 

sernantische Funktion. Zweitens ist keine Konstituente irn thailandischen Sprachsystem 

zu finden, die syntaktisch wie der es-Platzhatter im Deutschen fungiert. Es existiert nur 

die Thema-Rherna-Gliederung in beiden Sprachen, Sie gilt als ein wichtiges Kriterium 

bei der Untersuchung, ob das Subjekt in der thailgndischen ijbersetzung - wie das 

eigentliche Subjekt wegen des esPlat2halters im Deutschen - hervorgehoben wird. 

Im folgenden Teil wird die Thema-Rhema-Gliederung irn Deutschen und irn 

Thailandischen naher erklart. Die Definition und einige Beispielsatze zu diesern Thema 

werden auch gegeben. 

3. 2.1 Therna-Rhema-Gliederung: eine Definition 

Urn dieses pragmatische Verhaltnis zu bezeichnen, wird eine Anzahl von 

unterschiedlichen Termini geschaffen. Dieser theoretische Ausgangspunkt zur Thema- 

Rhema-Gliedenrng wird in den Arbeiten der Funktionalisten der Prager Schule 

dargestellt. Die Bezeichnung Funktionale SatzpesspeMive wird zu diesem Zweck 

ebenfatls venvendet. Die anderen Bezeichnungen sind folgende: Basis und Nukleus (V. 

Mathes i u s) , Hinfergrund/ Fokus, Thetisch und Kategorisch, Topik und Prddikation, 



Topic and Cornmenf , MifteilungsperspeMive, Komrnunikafiver Dynamirnus u sw . In 

meiner Arbeit werden nur die Begriffe Thema und Rhema zur Beschreibung dieses 

pragmatischen Verhaltnisses benutzt. 

Unter Thema (von dern Griechischen tjthenai = ich stelle hin) versteht man den 

Satzteil mit wenig Information. Zr ist den Gespr;dchstei!nehrner durch die Erwahnung irn 

Kantext bereits bekannt und gilt daher als 'alt" Das psychologische Subjekt befindet 

sich im AIlgemeirren in der linken Spalte eines Satzes (Linksversetzung). Dass sich die 

alte oder bekannte Information (Thema) am Beginn des Satzes befindet, so argumentiert 

Welke (2002), ist auf die kommunikative Maxirne zurijckzufiihr2n. Sie beschreibt, dass 

der Sprecher in seiner Aussage mit dem beginnen soll, was dem Horer bereits bekannt 

is?. Rhema (von dern Griechischen rherna = Rede, Aussage) dagegen ist der Satztell mil 

der wichtigsten Information des Sprechers fiir die HorerlLeser. Das psychologische 

Pr'ddikat inforrniert im Gegesatz zum Thema in betriichtlichem Urnfang und fiihrt die 

unbekannte (also neue) Infomationsgrol3e bej sich. Die rhematische Einheit besetzt irn 

iiblichen Fall die rechte Satzposition (Rechisversetzung). Unten wird die Tabelle 

dargeslellt, die den Eigenschaftsunterschied zwischen Theman und Rhema erklart: 

3.2.7.1 Thema-Rhema StruMur irn Peutschen 

Die Thema-Rhema-Glieberung kann im Deutschen mit vielen sprachlichen 

Erscheinungen ausgeddckt werderr z.B. durch besondere Intonation, morphologischs 

8 
"Beginnc be idem, was Du beim Htirer als bekannt voraussetzen kannst!" 



Mittel, Benutzung des bestirnmten Artikels, Partikeln oder verbalen Diathesen. In dieser 

Arbeit w i d  nur auf ein Mittel zur Markierung dieser pragmatischen Struktur eingegangen, 

namlich der Satzstellung, in der Thema im linken Teil und Rhema im rechten Teil des 

Satzes bzw. nahe am Satzende vorkommen. Die Thema-Rhema-Gliederung irn 

Deutschen, die durch Satzposition ausgedrijckt wird, Iasst sich anhand der fofgenden 

Situation seigen: 

Gestern habe ich Claudia Schiffer in der U-Bahn gesehen. Es kornmen spater 

drei Freunde, die nicht so genau von dieser Sache wissen. Jeder stellt mir eine 

unterschiedliche Frage. Die erste Frage lautet, wie das Gespr'dch mit Claudia Schiffer in 

der U-Bahn war. Ich antworte bzw. korrigiere ihn, dass ich nicht mit ihr geredet habe, 

indem ich sage: 

(a) Ich habe Claudia Schiffer in der U-Bahn gesehen. 

Der zweite Freund hat gehdrt, dass ich Claudia Schiffer im Zoo gesehen habe. 

Ich antworte ihm: 

(b) Ich habe Claudia Schiffer in der U-Bahn gesehen. 

Der lekte Frage ist, ob ich wirklich Julia Roberts in der U-Bahn gesehen habe. 

lch korrigiere rnit: 

(c) Ich habe Claudia Schiffer in der U-Bahn gesehen. 

Die drei Beispielsatze driicken die gleiche Proposition aus: Der Sprecher hat 

Claudia Schiffer in der U-Bahn gesehen. Die Betonung, die durch die feat und kursiv 

gedruckten Buchstaben gezeigt wird, ist in den jeweiligen Satzen dagegen 

unterschiedlich. Das Vowissen rneiner drei Freunde spielt bei der Tongebung bzw. der 

lnfomationsstruktur in rneinen Antworten eine wichtige Rolle. Was ich glaube, dass 

meine Freunde noch nicht gewusst oder falsch angenornmen haben, korrigiere ich mit 



der neuen und stark akzentuierten Information (Rherna), Der Rest des Satzes ist meinen 

Freunde schon bekannt, er gilt deshalb als alte lnformation (Thema). 

Die Thema-Rhema-Gliederung mittels Platzhalter-es Iasst sich auch an der 

rechten Satzstellung, die von dern hematischert eigentlichen Subjekt besetzt wird, 

erkennen: 

(d) Es steht auf dem Tisch dein B n d  

"Dein Brief" irn Beispiel enthalt den st3rkstet-t Akzent (betont) und fungiert als 

Rhema des Satzes. Das Platzhalter-es am Satzanfang ist unbetont und gilt als Thema. 

Das rhematische "Dein Brief" ist die neue und noch nicht vorher erwahnte Information irn 

Gegensatz zum Platzhalter-es und der restlichen, die linke Satzstellung besetzenden 

Konstituente. Die Information im thematischen Teil w i d  durch die des rhemafischen 

Teils erganzt oder in manchen Fallen sogar konkretisiert. Das Thema fiihrt fur den 

Leserl Horer einen bestimmten Gegenstand ein und gilt als der Ausgang einer Aussage. 

Das Rhema ermoglicht, dass wir irnrner mehr von dem bisherigen lnhalt irn Thema 

wissen h6nnen. Es ist zu behaupten, dass das Thema die Hiker/ Leser auf das 

Neuhommende vorbereitet. Wahrig beschreibt dieses Verhaltnis wie folgt: ,,Das Rhema 

sfeuert ... neue lnhalte bei, reichem die Spannung an und halten das lnteresse des 

Leserd Harers wach" (Wa hrig: 51 5). 

In den einschlagigen Grammatiken wird auch iiber den Konflikt der Thema- 

Rhema-Gliederung berichtet. Daher ist avch moglich, dass das Rhema vor dem Thema 

stehen kann und in manchen Fallen das Thema die neue Information tragt. Dieser 

probiematische Gesichtspunkt hat nichts mit dieser vorjiegenden Arbeit zu Sun und wird 

nicht in Betracht gezogen. 

3.2.1.2 Thema-Rherna Gliederung irn Thailandischen 

Die Untersu~hungen zur Thema-Rhema-Gliederung irn Thailandischen sind nach 

rneiner Einschatzung relativ gering. Wilita Sriuranpong (1 997) postuliert in ihrer Asbeit, 

dass die Thema-Rhema-Gliedemng von 3lteren thailandischen Grammatiken als 



"Subjekt" und "Pr;ddikatn aufgefasst werden. Bei modernen Grammaliken wie die von 

Nawawan Bhandhumedha (2006) wird die Bezeichnung "da.lL?il dfl4b2-?' (im 

Deutschen etwa .,alte Geschichte" clnd ,,neue Geschichte") vetwendet, rnit denen 

beschrieben wird, dass die bekannte und alte Information irn Allgerneinen vor der neuen 

platziert wird. Einige Beispiels3tzel die diesen Prinzipien nicht treu bleiben und am 

Ende unthailandisch klingen, werden auch gegeben. Peansiri E. Vongvipanond (1982) 

spdcht von der Wortstellung als der Kennzeichnung von Thema und Rhema irn 

thailandischen Satz. Auch die Termini "old information" und "Topic" in Gleichsetzung 

mit Thema und "new information" und "Comment1' in Gleichsetsung mit Rhema werden 

in ihrer Arbeit etwahnt. Als Beispiel dafijr sind folgende Siitze angefuhrt: 

ce) ~ d n  % / n s q n  Gn r ~ 6 9  

Kind das K R O C ~ ~ ~  brechen schon 

(5bersetat: Das Kind hatte gebrochene Knochen.) 

Thema und Rherna irn obigen Satz werden zweigeteilt: Der S a k  offnet rnit dem 

Tharna des Satres (Das Kind). Der rhernatische Teil teilt mehr uber das Kind mit, und 

m a r ,  dass sich das im Satz thematisierte (old information) und den teser bekannte Kind 

seine Knochen gebmchen hat (new information). Die folgenden Beispielsstze zeigen, 

dass die Konstituenten im Thailandischen als Rhema fungieren kijnnen, wenn sie sich 

rechts irn Satz befinden: 

(~- I )~BU¶?~U fi 43.1 MG~D Id 2i 
2 b i ~ 9 7 ~ l d  

Nachbar ich leihen Buch schon 2 g estem 

dl 

(f-2) dauflqra air i u   ado Id iuam$ 2 ~rju 

Nachbar ich leihen Buch schon gestern 2 

([Jbersetzt: Gestem hat mein Nachbar mei Bucher geliehen.) 

(9-1) qmda LRU Id 4 
M TO %77 

Vater laufen gehen zu Auto langsam 



(9-2) ~ M W ' D  LFIU I W i 4  sn 

Vater laufen langsam gehen zu Auto 

(U bersetzt: Der Vater Iauft langsam zum Auto.) 

Die obigen Satzpaare werden durch das Austauschen der Satzkonstituentc 

un terschiedlich rhernatisiert (die t-hematischen Konstituen ten werden in den jeweiligen 
d v 

Satten fett gedruckt). In Satz (f-7) wird ~ ~ 8 1 7 ~ ;  (gestem) betont: Es war gestern, dass 

der Nachbar 2 Bijcher geliehen hat, wahrend der Sprecher in Satz (f-2) auf die Anzahl 

der geliehenen Bllcher konrentriert betont. Der Satz (g-1) hat 41 1 (langsam) als 

Rhema: Der Sprecher hebt in seiner Aussage die langsarne Laufweise des Vaters hervor. 

Im Gegensatz zu Satz (g-1) funktioniert irn Satz (92 )  xi (das Auto) als Rhema des 

Satzes: Der Sprecher betont das Ziel, das der Vater erreichen rnijchte. 

Nach diesen Erlautewngen Iasst es sich sehen, dass die Satzposition im 

Deutschen und Thailandischen eine der Mittel ist, welche die Thema-Rhema-Gliederung 

ausdrijcken kann. In beiden Sprachen besetzt das Thema die linke Seite des Satzes 

und das Rherna die rechte. Abgesehen davon Iasst sich die Thema-Rhema Struktur im 

Thailandischen durch andere spmchliche Mittel darstellen. Dazu gehoren 
Ir 

beispielswaise die Einbettung von Pat-tikeln z.B. '*ktw uud "8". 

3.2.1.3 Das ~ber t ragen  des esPlatzhalters ins Thailandische 

Wie oben beschneben spiel! die Thema-Rhema-Gliedemng eine bedeutende 

Rolle beim Ubertragen des es-Platzhalters ins Thailandische. Es folgen die drei 

ijbersetzungsrnethoden aus der Analyse cles Korptrs, rnit denen die ijbersetzer 

versucht haben, den es-Platzhalter irn Deutschen und dessen Thema-Rhema- 

Gflederung ins Thailandische zu ubersetzen: 

3.2.1.3.1 Der es-Platzhalter wird rnit Hilfe von Satzstellung bm.  Satzintanation 

iibertmgen. 

9 
Mehr zum Thema ,,Partikey wird in der Mchsten iTbersetzungstahnik behandelt. 



3.2.1.3.2 Der es-Platzhalter wird mit dem verbalen Sak wiedergegeben. 

3.2.1.3.3 Der es-Platzhalter wird durch keine Wijrter im Thailandischen 

6bertragen. 

3.2.3.3.1 Die ~bertragung rnit Hitfe der Satzstellung bzw. Satzintonation 

Wie erlautert nehmen irn Allgerneinen die Satzbestandteile, die das Thema 

darbieten, die Position am Satzanfang ein, Mhrend das Rhema die rechte Seite besetzt. 

Die folgenden 1Jbersetzungsbeispiele sollen verdeutlichen, dass beim ~bertragen das 

Subjekt in der rechten Satzstelle eingebettet wird, damit es rhernatisiert und 

hetvorgehoben wird: 

Nein, es ist gut! es ist alles gut! - lch - ihr Mann! 

btiman qnaciirihk zwumyn& - hh - ~ l ; ~ a 4 ~ 7 4  

Die untere Tabelle beschsftigt sich rnit der syntakiischen Funktion des 

Platzhalters. Es sol1 gezeigt werden, auf welches eigentliche Subjekt sich der jeweilige 

es-Platzhalter bezieht. Das Subjekt wird felt gedruckt und mit der Abkurzung "3hj.j." 

gekennzeichnet. In der rechten Spalte Iasst sich das ijbertragen des es-Platzhalters 

ins Thailandische veranschaulichen. Das eigentliche und rhematisierte Subjekt steht in 

der Klamrner und wird mit "R"' rnarkiert: 

(JGJD WUS) 

(nalaslt 29) 

Es ist mir nur alles so peinlich. Ich habe Sachen erzahlt, die - 

niemanden etwas angehen. 
4 4  4 i iwri~ld 6ufi~~u.taif~nr%u~~a:n'5zm1~1~~ia$d~bnrn~uh~wumCubBd 

Y 

o d u d ~ ~ u  ro7doquoa~q i?loa\d rh 61 dliiilj~~u~~unuitd~nm.iou 

(MPflnJHMI105) 

(oa/ B J ~ W  128) 

Nr. I Das eigentliche Subjekt, fiir das der 
- - - -  

Das Obertragen der Tharna-Rherna i 
Platzhalter-Es steht. Gliederung durch die Satzstellung 



Aus den Beispielsatzen Iasst sich erkennen, dass sich das in Klarnrnern 

gesetzte eigen tliche Subjekt ubersetzt in der rech ten Satzposition wiederfindel. Durch 

diese Anordnung der Satzglieder wird das Subjekt rhernatisiert. 

1 

2 

3.2.1 -3.2 Die ubertragung rnit dem verbalen Satz 

Bei 3.2.1.3.2 spielen die existentialen Verben im Thailandischen beim 

~bert ragen des esPiatzhalters eine wichtige Rolle. Nach Peansiri Vongvipanond 

zahlen "2". "d91ng" und " l f l f l~"  zu dieser Art von verben''. Wenn nut diese drei Verben 

die erste Satzposition einnehmen, entsteht davon eine besondere Satzart irn 

Thailandischen, namlich "Verbsatz". Nach Udom Warotsikkadit (2004) ist dieser Satz 

subjektlos. Aus dern Korpus w i d  gezeigt, dass das Verb "i" beim [Jbertragen benutzt 

wird. Die existentialen Verben befinden sich am Anfang des Sakes. Die Satzglieder, 

die nach diesen Verben stehen, werden hernatisiett. Im Folgenden werden einige 

Beispiele aus dern Korpus gegeben, in denen die Thema-Rhema-Gliedemng des 

Platzhalter-es ins Thailandjsche durch das existentiale Verb "8' ausgedfflckt wird. Das 

eigentliche Subjekt im deutschen Originaltext wird unterstrichen. Das rhematisierte 

Subjekt wird ebenfalls unterstrichen: 

(ES3.2.1.3,Z-1) 

" ... - es ist alies,,,bj,,gut ,..." 

" ..., @ ist mir nur allesWbj, so peinlich ..." 

10 
Diese Verben ktinnen semantisch ins Deutsche wie folgt iibersetzt werden: "9" etwa mlt der 

Konstruktion von "a gibt ..." im Deutschen, "PI5mq" mit "es erscheint ..." und "m%i?' mit "es 

entsteht . . .". 

". . .kmon qnadwffu&? i?~un (y n 

34R)..." 

". . .bian'du~ ~l@idni?uu~m t2~17na9 

3 "  da(~~d~5muufl~vum~'~dk0\1~). . .>> 

Wie wenn in einem Lande die Pest herscht, und es erliebt sich & 

da und dort sei ein Mann. ein Weiser, ein Kundiger ... 

nj &o ~iin~n~rp~rns:u-~w'~ub~itd~~~a"u~~~~as~;~ %r 5dilq~d~iSo 
v J.5 A$ 8 1 - d  P l d P I Y  5u$uii ~ u l d ~ u d ~ i n g i i q p ~ ~ w  ~W~;LLWL)U 

(HHISDM121) 

(au/t=ln134) 



1 Des Abends komrnD ich zuriick zu Tische, es waren noch weniae in der I 

"...Lebe nun du mit mir, es ist Raum und Essen fiir beide 

vorhanden." 

c*. . .moui~nunorjfiu~u~~muz ZGnwrvarinoqfiu u ~ = : i ~ m ~ r n ~ ~ i i u ~  

i 7 w k m s  wuG~Zoa" 

(HHISDHI86) 

(fl31flN131) 

Es fahrt ein Bus direkt vom Bahnhof ab. 

~C~an~Grnlfnls:risnfl~~i~~i~~'*a~ci~ufi~pd~n"u~~ qm 

Die eigentlichen Subjekte in den jeweiligen dargestelllen Beispielsatzen irn 

Deutschen werden durch die Einbettung des Platzhalter-es rhematisiert. Falls man 

diese Subjekte an die erste Satzstelle rijckt, also an die sonst iibliche Stelle des Themas, 

werden sie nicht mehr rhematisiert. sondem thematisiert. Einige Beispiele: 

(PHIOMN38) 

(a w/ 671 481 

Es stehen keine Bettenreihen drin, keine einfachen Kleidersch@nke, 

keine Schultische, an denen man Hausaufgaben macht. 
Y 

kri9iiiwuou~~~iiu~~n~ 'Liil~~Zofi~rruii I I BtTunl 7 laG3E:~nhu 

lfi&47nmhu 

(h-1) Es stehen keine Bettenreihen drin, keine einfachen Kleiderschanke, keine 

Schultische, ... 

(h-2) Keine Bettenreihen drin, keine einfachen Kleiderschr;dnke, keiw 

Schultische stehen ... 

{MP/WHM/l72) 

( q a t ~ n ~ 2  1 3) 



(i-I) Esfahrt ein Bus direkt vorn Bahnhof ab. 

(i-2) €in Busfahrt direkt vom Bahnhof ab. 

In den Salben (h-1) und (i-1) ist der es-Platzhalter thematisch wnd die 

nachfolgenden eigentlichen Subjekte (unterstrichen) sind rhematisch. Die eigentlichen 

Subjekte riicken an die erste Satzstelle in den Satzen (h-2) und (i-21, in denen das 

Platzhalter-es getilgt wird und die eigentlichen Subjekte stattdessen thematisier! werden. 

Die Stellung yen Subjekt und Verb in den zwei letzten genannten Satzen ist zwas 

grammatisch richtig und fiir einen Aussagesatz ijblich (das Subjekt steht vor dern Verb), 

aber diese Anordnung der Satzkonstituenten hebt das Subjekt nicht wie die in den 

Satzen (h-l) und (i-1) hervor. 

Die ljbersetzerin hat der es-Platzhalter und dessen Thema-Rhema-Gljederung 

bei dieser Technik rnit "G" und "l?d" in ihren Arbeiten verwendet, was genau die 

pragmatische Funktion des es-Platzhalters wiedergibt. Die Beispielsatze zeigen, dass 

die Subjekte in den thailandischen ~bersetzungen rhematisiert werden, indem man sie 

hinter die oben genannten existentialen Verben stellt. 

3.2.1.3.3 Die ~bertragung rnit der noranalen Satzposition 

Aus der Untersuchung wird auch unter dem Punkt 3.2.1.3.3 herausgefunden, 

dass eine groRe Anzahl von Platzhalter-es und die rnit ihnen verbundene Thema- 

Rherna-Glieden~ng nicht explizit ijbertragen werden. Bei dieser ijbersetzungstechnik 

wird das Subjekt irn Satz thernatisier!, weil es sich in der linken Satzposition befindet. 

Die Anordnung der Satzkonstituenten in der ~bersetzung entspricht der des 

allgemeinen Aussagesatzes irn Deutschen ohne es-Platzhalter: Das Subjekt steht ganz 

am Satzanfang, das Verb kommt danach. Der S a k  schlieDt mit dem Objekt ab, das 

eigentlich fakultativ ist. Zum besseren Versandnis des eben Beschriebenen sollen nun 

ausgewahlte ~bersetzungsbeispiele dargestel It werden. Das (eigentliche) Subjekt in 

beiden Sprachen w i d  unterstrichen: 

(ES3.2.1.3.3-I) 

Der Flu8 Fachte. Ja, es war so, es kam alles wieder, was nicht bis zu 

Ende gelitten und gellist wird, es wurden immer wieder dieselben (HHfSDHlt06) 



So wijrde zum Beispiel nie im teben jemand Elisabeths Puppe klauen 

oder auch meine Tagesdecke. Was konnte man mit diesen Sachen 

auch anfangen? Es erkennt sEe doch u c  

n4k~lfl~67~olt.~h~f~~l~~91.8~"117~f]~ ~ " s h n q u  t ~ f l . 1 9 l f l 4 6  qE 

L Q ~ I I J ~ ~ Q : ! T ~ U ~ ~ ~ ~  I W S I : ~ ~ R U ~ ~ ~ M ~ U ~ ~ ~ ~ U ~ O ~ ~ R ~  

(M PlWMHff3) 

(OOIN~W~O) 

Es kam eine Freundin zu Lotten, und ich ging herein ins 

Nebensimmer, ein Buch zu nehrnen, und konnte nicht lesen, ... (JGIDW182) 

Der alteste Knabe sagte ihm, es sei driiben in Wahlheim ein Unglijck 

geschehn, es sei ein Bauer erschlagen worden! - Es machte das 

weilter keinen Eindruck auf ihn. 
1 4 4  4 4- 

r?nnTr~di~qunw ~ n 5 ~ i o ~ & ~ u u A ~ n  7 

~ ~ 4 d a l u i i a P ~ ~ i l u h a ~ d ~ ~ 7 ~ 7 d q u  ~~d&n"lrilKdidlu 

(JGIDWI95) 

( o a / a ~ / ~  69) 

Gestem abend muate ich hinaus. Es war plotzlich Tauwetter 

eingefallen, ich hatte gehort, der Flufi sei ijbergetreten, alle Biiche 

geschwallen und von Wahlheirn herunter mein liebes Tal 

iiberschwernmt! 

r~a?iur8rabi~~ia.rof3n~d~i~u~n ~duorn~n~u1&w'au~aei~~6uw~u & 
Y 

1fiui~~~1uuri6~1~06w,w~il f i~ua~s~jan~ud~iLf~taB~L~wzlp9fi~u 

(JGIDW198) 

(na/~/174) 



Die folgende Analyse der oben genannten Beispielsake kann einen Vergleich 

der Satzkonstituenten im deutschen Originaltext und in der thailandischen ~bersetzung 

(Subjekt) Wrb)  

Es erkennt sie doch m r .  

(Subjekt) (Verb) (Objekt in Form eines Sakes) 

Es kam eine Frevndin zu Lotte, ... 

(Subjekt) (Verb) (Objekt) 

(ES3.2.1.3.3-4) 

Es sei ein Bauer geschlagen worden! 

(Su bjekt) We&) 



~ ~ u ~ u l d u  lfimul adw CuwRia 

(Subjekt) (Verb) (Adverb) 

Die obigen funf Beispielsatze zeigen dernnach, dass sich die Anordnung der 

Sa tzkonstituenten im deutschen Originaltext von der in der thailandischen ijbersetzung 

unterscheidet. W3hrend des Subjekt irn Deutschen nach dern Verb steht, da die 

Gbliche Subjektstelle bereits vom Platzhalter-es besetzt wird (es-Platzhalter + Verb + 

Subjekt), wird der es-Platzhalter aus dem Satz weggelassen und das Verb rijckt in der 

thailandischen ~bersetzung hinter das Subjekt (Subjekt -k Verb). Der groae Unterschied 

besteht jedoch darin, dass das Subjekt in der ~bersetzung nicht rhematisiert wird. Es 

kann sornit behauptet werden, dass diese ijbenekun&rnethode einen Wechsel 

zwischen Thema und Rhema verursacht. 

Da die ubersetzungstechnik irn Punkt 3.2.1.3.3 die Thema-Rhema-Gliederung 

des deutschen Originaltextes nicht genau wiedergeben kann, Iasst es sich vielleicht 

fragen, ob diese ~bersetzungstechnik des Platzhalter-es wirklich angemessen jst. Man 

muss erstens verstehen, dass der es-Platzhalter rnit vielen Methoden iibertragen 

werden kann. Anhand der dargestellten Beispiele wird deutlich, dass rnanche e s  

Platrhalter rnit der ersten Technik ubersetzt werden khnen, wahrend andere nur rnit 

existentialen Verben ins Thailandische ijbertragen werden konnen. Die iibrigen e s  

Piatzhalter, die nicht auf einer der beiden ersten lherseizungsmethoden angewiesen 

sind, benotigen die Technik von 3.2.1 '3.3. Die unter 3.2.1.3.3 dargestellte 

ijbersetzungstechnik d r e  vielleicht nicht die "beste" Technik, aber sie ist doch die 

adaquateste. Falls man versuchen wurde, die anderen ijbersetzungsmethoden zu 

venvenden, wijrde die ~bersetzung unthailandisch klingen. Zweitens darf man auch 

nicht iibersehen, dass die thailandische Ubersetzung rnit dieser Technik grammatisch 

richtig ist und den Sinn des originalen deutschen Textes vollstandig iibertragen kann. 

Es hat sich aus der Untersuchung ergeben, dass der es-Plakhatter im 

Thailandischen nicht rnit dern Personalpronomen "GU" ubertragen werden kann. Dies 



Iasst sich auf die syntaktische funktion des Wartes selbst zurijckfdmn: der es- 

Platzhalter ist semantisch leer und weist auf keine Satzglieder hin wie Es als 

Personatpronomen, sandern es steht zur Heworhebung des nachkommenden 

eigenttichen Subjekts. Im Thailandischen gibt es keine genaue sprachliche 

Erscheinung, die rnit der syntaktischen Funktion des Es-Platzhalters irn Deutschen 

vergleichbar ware. Dies bedeutet trotzdem nicht, dass das Obertragen des es - 

Platzhalters ins Thailandische unrntiglich ist. Die ijbersetzer kijnnen stattdessen 

versuchen, denselben Sinn im deutschen Satz rnit Hinblick auf die lnformationsstnrktur 

irn Satz (die Thema-Rhema-Gliederucg) in der Zielsprache wiederzugeben. Wie irn 

deutschen Originaltext sol! das Subjekt in der thailandischen ljbersetzung auch 

heworgehoben bzw. rhematisiert werden. Nach der Analyse der 

~bersetzungsrnetlnoden werden drei Techniken verwendet, urn diese pragmatische 

Funktion des es-Platzhalters darzustellen. Die erste ~ e i h o d e  ist auf die Satzstellung 

des Thailandischen angewiesen, die mate auf das existentiale Verb "&. Es gibt 

jedoch eine Methode, und m a r  die unter 3.2.1.3.3 beschriebene, bei der das 

eigentliche Subjekt im Satz nicht rhernatisiert wid. Sie ist trotzdern nicht als 

'unadaquat'zu bezeichnen, weil keine andere passendere Mljglichkeit zum ~bert ragen 

besteht. 

3.3 Die Analyse des ~bersetzungskorpus: Es als Korrelat 

In diesem Teil der Arbeit werden in erster Linie beschsprochen, wie das es- 

Korrelat ins Thailandische iibertragen w id .  Zuerst wird der syntaktische Gesichtspunkt 

des es-Korrelates besprochen, weil er bei der ~bersetzungstechnik eine bedeutende 

Rolle spielt. Urn ein klares Bild iiber die Methoden zu geben, fiige ich 

~bersetzungsbeispiele aus der Untersuchung mit Erklarung hinzg. 

Das es-Korrelat fungiert als kataphorischer Reprilsentant und steht im 

ubergeordneten Satz (Hauptsats), das mit einem nachkommenden untergeordneten 

Satz (Nebensatz) auftritt. Wie im theoretischen Teil dargestellt kann der Nebensatz 

sowohl als subjektivisch als auch objektivisch sein, 2.6.: 



11 Es freut mich,, . dass er mich gegriisst hahi*. (der NS ist subjektivisch.) - 

tch habe es nie bedauer?,,,, dass ich ihm dann doch noch geholfen habe,,. (der NS ist 

obje ktivisc h.) 

Es wird aus der Analyse gefunden, dass die Stellung des Hauptsakes und 

Nebensatzes bei der ~bersetzung des Es-Korrelates ins Thailandische eine bedeutende 

Rolle spielt. Es ist moglich, dass man bei dem ijbertragen den lnhalt irn 

iibergeordneten vor den irn untergeordneten Satz behandelt oder ~lrngekehrt. Die 

~bersetzungstechniken variieren sich folgendermaRen in drei Kategorien: 

3.3.1 Der lnhalt des Hauptsatzes wird in der thailandischer iibersetzung vor 

dern lnhalt des Nebensatzes wiederggegeben. Das Prowort "fi'" besetst die 

erste Satzstelle bzw. tendiert nach vome und funktioniert als die satzerljffnende ' 

Konstituente. 

3.3.2 Der lnhalt des Nebensatzes wird vor dern des Hauptsatzes iibertragen. 

Das satzerijffnende Prowort "$up' wird nicht wie bei 3.3.1 eingebettet. 

3.3.3 Der lnhalt des Hauptsatzes wird vor dern des Nebensahes gestellt. Das 

satzerijffnende Prowort "Gun komm t nicht vor. 

Zur Veranschaulichung zu jeder Art ljbersekungstechnike werden drei 

~bersetzungsstrategien in der folgenden Tabelle dargestell t: 

Wir kommen nun zu den jeweiligen ~bersetzungsmethoden etwa nahes. lhre 

Merkmale werden anhand den Beispielsatze aus dem Korpus klar gemacht. . 

Nr. 

1 

2 

3 

I1 
"HS" steht f ~ r  "Hauptsak" d e r  "libergeordneter Satz". 

12 
"NS" steht &r "Nebensatz" d e r  "Untergeordneter Satz". 

ij  bersetzungsstrategie 

Das Prowort "fipd"+ Inhalt des Wauptsatzes + lnhalt des Nebensatzes 

lnhalt des Nebensatzes + lnhat des Hauptsatzes (ohne "ak"> 

lnhalt des Hauptsatzes + Inhalt des Nebensatzes (ohne "fl~") 



3.3.1 Der lnhalt des Hauptsatres vor dem des Nebensatze rnit "$IJuu" 

In der thailandischen ijbersetzung w i d  der Inhalt des deutschen Hauptsatzes 

bei der ~ber~etzun~srnethode 3.3.1 vor dem des Nebensatzes wiedergegeben. Die 

ljbersetzung wird mit dem thailandischen Personalpronomen "fil.d'~ingeleitet. Ein 

Beispiet aus der Untersuchung sei wie folgt genannt: 

Manchmal ist es nicht gut, wenn man die Wahrheit sagt. (MPI WH MI 145) 

(QQi URW 179) 

Im oben genannten Beispielsatz wird das subjektivische es-Korrelat im 

Deutschen rnit dem thailandischen Personalpronomen "GU" ubertmgen, das im Satz 

nach vorne tendiert. Der lnhalt des Hauptsatzes im Deutschen wird als erste ubersetzt, 

der lnhalt des Nebensatzes schlieM den iibersetzten Satz ab: 

(das Korrelat Es und der Hauptsatz) (der Nebensatz) 

Manchmal nicht gut, wenn man die Wahrheit sagt. 

w 

I J I ~ W ~ ~  51.d 6 ?%i G uz 61 nua-r !a na7arGs 

(das Pronomen cu und die (Jbersetzung des HS) (die ~bersetzung des NS) 

Das oben genannte Beispiel zeigt, dass man erst den lnhalt des Hauptsatzes ins 

Thailandische iibertragen hat. Das Personalpronornen "ah" wird in der ersten Satzstelle 

eingebettet. An dieser Stelle Iasst sich behaupten, dass das deutsche subjektivische 

Es-Korrelat dern Personalpronomen "Gu" im ThaiFandischen syntaktisch an einem Punkt 

ahnlich ist. Die beiden nehmen die erste Satzposition ein und gelten als der 

kataphorische Repr3sentant fur die nachstehende Information. Dass das deutsche es- 

Korrelat als Subjekt bei dieser ~berse t~un~srnethode rnit '"u" wiedergegeben wird, ist 

die syntaktische Funktion von diesem thaitandischen Personalpronomen setbst 

abzuleiten. Nach Banjob Bhandumedha (1 976: 152-1 53) kann das Prowort "GU" im 

thailandischen Spmchsystem, neben seiner hinweisenden Funktion, sawohl als ein 



Bezugswort fur das bereits Gesagte, als auch das nach nicht Gesagte stehen. Ein 

Beispiel: 

A: & i l 2 ~ ~ % 0 ? 3 7  (Eq ist aber rum Ve~weifeln.) 

A: ~ R M ' % ~ Q ~ I ' ~ ~ ? J P I O J ~ ~ B E ~ ~ ~ ~ I  (Dass mein Sohn durchgefallen ist) 

Das "a%" irn A(l)  venveist auf die nachkommende Aussage irn A(2), das vorher 

noch nicht etwahnt wird. Zuerst in diesem Gespach wird thematisiert, dass sich der 

Spre~her entMuscht fiihlt. Ohne die Fortsetzung seiner Aussage A(2) wiirde man nicht 

verstehen, dass er von seinem Sohn enttauschf wird. Banjob Bhandumedha erklart, 

dass die thailandische Konsiruktion, in der das Personalpronomen "Gu" Einleifung der 
' 

nachstehenden Information fungiert, ist der Einflul3 der ~bersetrung aus dem 

Englischen "It is ..." abzufeiten. 

Das Gebrau~h von " f i ~ "  findet sich nicht nur im Gespriich im Frage-Antwort- 

Form, sondern auch in einem iiblichen Aussagesatz: 

/ J I 
Es ist sehr tmurig , dass wir uns bald verabschieden miissen. 

Ahnlich wie das Gespr'dch mit Fragen und Antwort fungiert das Prowart "fh" irn 

obigen Satz als ein Bezugswort zu dem hinter ihrn stehenden Inhait irn Nebensatz. Die 

gesamte Bedeutung des Satzes wird nicht erheblich gegndert, wenn diese 

nachherkornmende Information nach vome im Satz rijckt: 

Dass wir uns bald verabschieden rnijssen, is1 sehr traurig. 

(Subjektivischer Nebensatz) Pr3dikat 



Es ist an dieser Stelle ru bemerhen, dass der Personalpronomen "CU" und der 

subjektivische es-Korrelat irn deutschen bei der obigen Urnstellung irn Allgemeinen 

ausgetilgt werden, weil er nicht mehr als kataphorischer Repr3sentant fungieren kann. 

Der Satz wird ungrammatisch, wenn man das esKorrelaZ trotz der Urnstellung einbettet: 

"Dass wir uns bald verabsicheden miissen, ist es sehr traurig. 

!m Thailandischen aber kann dieser Personalpronomen "ah1' irn Satz noch 

stehen: 

Die Funktion von "ih" im obigen Beispiel kann mit ihm als Personalpronomen 

vergfichen werden, wobei es sich auf den vorrigen Satz: bezieht {anaphorisch). 

Das es-Korrelat im Oeutschen ist syntaktisch nicht nur der kataphorische 

Reprasentant fiir den rrachstehenden Nebensatz, es eneugt aber auch die Thema- 

Rhema Gliedemng. Dass sich der Nebensatz links in der Satzgefijge befindet und 

dessen lnhalt den Leser erst nicht erwahnt oder bekannt ist, ware es nicht falsch zu 

sagen, dass der Nebensatz in diesem Fall als Rhema fungiert. Das folgende Beispiel 

schildert das Gesagte. 

Es ist sehr traurig,, dass wir uns bald verabschieden mussen, - 

Der durch den es-Plaizhalter eingeleitete Satz ist thematisch (gekennzeichnet 

oben durch "7). f r  kundigt an, dass sich der Sprecher im Satz ijber etwas traurig fiihlt. 

Der nach ihm stehende Nebensatz zeigt die neue Information und ist deshalb 

rhematisch. Er beschreibt, was der Sprecher traurig findet. 

Einige iibersetzungsbespiele zu dieser Kategorie werden unten dargestellt. 

Das kataphorische es-Korrelat und das thailandische Personalpranomen "ahS' werden 

fett und kursiv gedmckt. Der nachkommende lnhalt in beiden Sprache wird 

unterstrichen. 



Es konnte natiillich auch sein, 

hingeschaut hat, weil ich ihr so egal bin. 

I L ~ ~ ~ . , ~ B ~ ~ ~ L ~ U ~ ~ I ~ ~ I L ~ O ~ ~ & U Q Q % J I ~ ~ ~ ~ ~ L ~ O ~ " U Q ~ ~ U I ~ ~ U  LWS"I :L~B~'% 

b b f l  b l f l f l  ~ldI-4 

CM PJWHM187) 

(Q~/~rj ; lWl06)  

Es ist schwierig, ihren Mund zu finden, weil sie das Gesicht in den 

Handen vergraben hat. Alles ist na13 von Tanen und Rotze, deshalb 

fiihlt sich alles gleich glitschig an, da ist es noch schwerer, den Mund 

zu erwischen. 

r i i a o a n ~ ~ d i u i n d ~ ~ u i i ~ d ~ f t a ~ ~  ~aaac?mp.rbra ~wn:~sa ~ ~ S ~ a O r n c n i l  
v 

4 9-a da ~gilonbn&w&nl ibf l :~?~ n bw~~:~z~u99,"wn ~b~:bbfl:dpd 1 ad lrn? 7 
M& i iaw"Jswid?nli ma -. 

(MPMrWM195) 

(Ba/~mld/ l l6)  

':...Sieh, auch das hast du schon vom Wasser gelernt, daR es gut isE, 

nach unten zu streben. zu sinken. die Tiefe zu suchen ..." 
Y 

" . . . i G u a h t i i  vi~u~aaffln"&u31n i~d& u&~I.~u~'u u " u L ~ ~ u ~ ~ T ~ ~ u L R  
q z n m w ~ l d ~ f o ~ r i i r  d c s u i ; l n d 8 n ~  AUPSI.. 

{HH/SDH/88) 

( d u / ~ n / 1 3 1 )  

Es ist besser, Snewijhnen 

W, hatt sie gesagt. 
$ 4 4  & d o  i~uonnm ~ o o i ~  cu~q~:i?ini+n L ~ ~ E Q F I ~ ~ I J ~ & ~ . ~ ~ L ~ ~ ' Y ~  iv0~anm4~1Jwi 

nm~$Tnn'uriau 

(PH/aneinander,MAI12) 

(lil;l/Ei1/18) 

Meine Mutter rnijchte mich gem in Aktivitat haben, sagst du, das hat 

mich zu lichen gemacht. Bin ich jetzt nicht auch aktiv, und ist's irn 

Grunde nicht einerlei, e? (JG/ DWI 40) 



In allen oben dargestelten Beispielen erliffnet sich der ins Thailandische 

iibersetzte Satz mit dem thexatischen Prowort "6tdW, das auf das Geschehen im 

nachkommenden rhernatisierten Nebensatz aufweist. Irn ersten Beispiel wird das 

thematische Prowort "3%' in der ersten Satzstelle platizierl und dient als kataphorischer 

Repasenta~~t zu dern rhematischen lnhalt irn Nebensatz: 

Bei dieser ijbersetzungsrnethode w i d  der lnhalt des Hauptsatzes im deutschen 

Originaltext als erste genannt. Es folgt dann die Obersetzung vom lnhalt des 

Nebensatzes. Oiese Reihenfolge in der thailandischen Ubersetzung entspricht der des 

deutschen Driginaltextes. Der folgende Vergleich zwischen einem deutschen Satz und 

einem thailandischen Sats sol1 das Gesagte zeigen. 

1. Stelle, besetzt von HS 2. Stelle, besetzt von NS 

Es k6nnte natudich,auch sein, daR sie aar c h t  zt~   me;^ Be" hingeschauthat, . . . 

47 b 8 ~ k ~ 6 ~ f l 4 ~ 7 ~ 7 9  b ~ f l d " 1 1 4 6 ~ b ~ f l  

Es Iasst aus dern Beispiel feststellen, dass der deutsche Satz und die davon ins 

Thailgndische wiedergegebene ijberse~zung iihnliche Satzstellung haben. lnhalt des 

Hauptsatzes steht vor dern des Nebensatzes. In Bezug auf die Thema-Rhema 



Gliederung kann diese Ubersefiungstechnik auch genau wie die im deufschen 

Originaltext wiederg eben. Der es-Piatzhalter und der Personalpronomen "dJu " in der 

thailandischen Obersetzung fungieren als themafische GmDe fur die unbekanntd neue 

nachstehende Infomation (Rhema) in der linken Seite des gesamten Satzes. 

3.2.2 Der lnhalt des Nebensatzes vor dem des Hauptsatzes 

Die ~bersetzungmethode von 3.3.2 erkennt man an der Permutation von dern 

deutschen Hauptsatz und Nebensatz. Irn Unterschied zu der ersten Technik wird der 

lnhalt des Hauptsatzes nicht mehr als erste ins Thailandische iibertragen. Was 

stattdessen die erste Satzstetie besetzt, ist der ins Thailsndische iibersetzte lnhalt von 

Nebensatz des deutschen Originaltextes. 

Es ist gar nicht leicht, eine Priifung mit auten Noten zu bestehen. 

lnhalt des devtschen Nebensatzes lnhalt des deutschen Hauptsatzes 

Einige Beispiele aus der Untersuchung seien unten genannt. Der Nebensatz irn 

deu tschen Originaltext und auch dessen ins Thailandische wiedergegebene lnhalt 

werden unterstrichen. Der Nebensatz und dessen ljbersetzung werden kursiv gedruckt. 

Isf es nicht genug, d l  

konnen, miissen wir auch noch einander das VergnCigen rauben, 

das jedes Herr sich nach manchmal selbst gewdhren kann? 

n q d  r ~ ~ l r j a ~ u ~ s n ~ 4 ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ f i ~ r i n " ~ ~ 1 ~ ~ n " u ' b ~ ~ u ~ ~ ~ w " ~ ~ w ~ ~ n  

M ~ B  ~ ~ m ~ a ~ 8 i a a u l u n ~ ~ ~ ~ Y n ~ ~ ~ u ~ ~ f i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~  

s h~l~mu~aalfluuwm ~ ~ R J & W  t*7 

(JGl DWI 34) 

( 6 1 ~ 1  a TI 54) 



We reizend es war, wenn er von ihrer Gestalt. von ihrem Kljrper 

spmch. der ihn ohne iuaendliche Reize gewaltsam an sich roa und 

fesselte, kann ich rnir nur in meiner innersten Seele wiederholen. 

u i u i  niwsmiPd kd ~n:&rndau~muw 8 4  rw%~daw@ w i i  in:mi 
Y 2 w 

i~aqnfimlsn~u~ntiu dwnr,rrds&nTn ~~a~~uzdnn iwdmonn '  
L. 

~aw~:?1ufi;ua.r9olk ~m:?~~inr~a~b?bfi7fiu 

(JGI DW/ 19) 

(oa/ IT/ 33) 

Es sfimrnf nichf, Tante Lou, dal3 man sich alles vorstellen kann, 

wenn man nur an6nat. richtia nach~udenken. 

d ~ ~ n d m  d8?ni~nuv~~za~uifn5unu~n~~a=~T 16 ~ ~ I G w  ~ilii~m 
Y 

~:Err6uCn?nlps"fipd~n&~~sa'u .~y$qluldrrrm 

(MPI WHMlt65) 

(oo/ U ~ W  205) 

Es ist gar nichf lelchf, so hoch zu swrechen, das kitzelt 

unangenehm irn Hals. 

n~or?n~idu~aci~~~%43ai~e,~v"4zuen?fi 5 u z n ~ l u i ~ n n ~ 8 n  

In allen ~bersetzungen kornmt der lnhalt des deutschen Nebensatzes 

(unterstrichen) als erste vor. Es folgt danach der iibersetzte lnhalt des Hauptsakes, 

wobei es zu bernerken ist, dass der Personalpronomen "ah9' bei dieser 

~bersetzungstechnik nicht existiert, wei t der Personalpronomen die vorne Satzstelle 

nicht mehr besetzt und nicht mehr als kataphorischer Repriisentant wie bei der ersten 

ubersetzungsmethode funktionieren kann. Im Folgenden mochte ich einige Beispiele 

aus dem Korpus zeigen trnd analysieren: 

7 

(MPJ WHMI 701) 

too/ urnw.122) 

Es isf mir egal, was sie von mir denht. 

~ 3 ~ 7  ~ r n E 1 ' ; 1 ~ ~ l i l ~ ~ 1 ~ p d f l ~ 7 ~ ~ ~  $w!nfl~" ~ . J ? J ~ w ? ~ L L &  

(MPJ WHMl704) 

(OflJ UmU/ 127) 



"1st es nicht genug, daCJ wir einander nicht giiicklich machen kdnnen, ..." 

Das es-Korrelat in diesem Satz steht fur den nachstehenden Nebensatz. Bei der 

ijbersetzung wendet man sich zuerst der Mitteilung des Nebensatzes zu, bevor man 

den Enhalt im Hauptsatz ubersetzt: 

Hauptsatz Nebensat? 

. . . , 1st es nicht genug, dal3 wir eirtander nicht alucklich machen kliinnen,.. 

+ 
n ~ d  ~.n~tia~a~~nahan~~~~"~lp;i~~r;n'~~~w ~n'u16k.~ &b~%mw~$n~?a  

lnhalt des deutschen NS Inhhalt des deutschen HS 

Ein anderes Beispiel: 

Hauptsatz Nebensatz 

Es ist mis egal, was sie von mir denkt. - 

lnhalt des NS Inhalt des HS 

In diesem Bespiel wird die Mitteilung im Nebensatz vor dern im ijbergeordneten 

iibersetzt. Irn Vergleich zur ersten Technik wird bei dieser bespmchenen Kategorie das 

satzerijffende " f i ~ ~ g e t i l g t .  

Was man an dieser ubersetzungstechnik erkennen kann, ist der Wechsel der 

thematisierten mit dern rhernatisierten Stelle in dern thailandischen wiedergegeb~rlen 

Satz: der tnhalt im Nebensatz, der bei der ersten Obersetzungstechnik hervorgehoben 

ist, wird stattdessen thernatisiert. Dies erfolgt nicht nur aufgrund der Satzstellung irn 

thailandischen Sprachsystem, dass man im iiblichen Fall die alte und bekannte 

information vor der neuen und unbekannten Information ordnet, sondem auch die 
v 4, Einbettung von Dernonstrativpronomen wie "ld U" ''lhm' '"'I&" "Ur" oder " L ~ E I "  in der 

letzten Stelle des thematischen Satzes. Peansiri Vongvipanond hat ijber die besondere 

syntaktsiche Funktion geschfleben, dass der genannte Demonstrativpronomen als die 

Kennzeichung des Themas dienen kann, 2.B: 



Thema Rhema 

Die deutsche Sprache dst eine schwierige Fremdsprache fiir die Thailander 

" J - I I W I L ~ ~ ~ ~ ~ U  (Die deutsche Sprache)" gilt als thematischer Teil und kiindigt an, 

werfjber des Sprecher sprechen rnochte. Man kann dadurch verstehen, dass es in 

diesem Satz urn die deutsche Sprache geht. Es kann daraus erschlossen werden, dass 

das Therna "die deutsche Sprache" bereits irn GespMch vorerwahnt wird, Das felgende 

pedikative Satzglied hinter dem Oemonstrativpronomen wird als Rhema betrachtet, was 

den Horerl teser oder Sprecher neu oder noch nicht bekannt ist. 

3.3.3 Der lnhalt des Hauptsatz vor dern des Nebensatzes ohne "gun 
Bei der letzten ijbersetzungsmethode 3.3.3 iibersetzt man den lnhalt des 

Hauptsatzes im Deutschen vor dern des Nebensatzes. Irn Wnterschied zu der vorigen 

Methode wird das Personalpronomen "GU" in der thailandischen ~bersetzung ausgetilgt. 

Der lnhalt im deutschen Nebensatz unci dessen ins Thailandische iibersetzte Satz 

werden unterstrichen. Ein Beispiel: 

Irn oben genannten Beispielsatz steht die Obersetzung des deutschen 

Hauptsatzes vwr der des Nebensatzes. Es befindet sich kein Personalpmnomen "fi'": 

Ich habe es doch selber nicht gewuat, d i  

Mutter zurijckkomme. 

~ u ~ o ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ a u n ' u i ~ ~ u ~ ~ ~ 4 & n ~ ~ ~ d ~ ~ n ' ~ ~ ~ ~ ~ n  

Ich habe esdoch selber nicht gewufJt, daR ich nicht mehr zu rneiner Mutter 

IMP/ WMHl74) 

(OH/  UFIW 91) 



In Bezug auf die Thema-Rhema Gliedensng Iasst es sich behaupten, dass man 

mit dieser Methode die pragmatische Relation in der thailandischen ljbersetzung 

darstellen kann. Der thematische inhalt des deutschen Hauptsatzes wird in der 

ljbersetzung var dern rhematischen des Nebensatzes platziert: diese Anordnung im 

Satz entspricht der Therna-Rhema Gliederung, die schreibt zu, dass Thema im 

Allgerneinen vor dern Rhema steht: 

"Warum hast du das Beil mitgenommen?" fragte Siddhartha. 

Vasudeva sagte: "Es k6nnte sein, da13 das Ruder unsres Bootes 

verlorenaegangen ware." 

uwqlnvi~uiq~a i~a7u~~&au idi?" 3n~1~n:~dunw 

aq ~wmrnauil ~~ew~zri3u18ii~ ~wijwloanaul~add&.' 

(HHISDHIIOI) 

( f l ~ l d n l l 5 3 )  

Ich habe es namlich sehr gem, wenn Elisabeth und Dorothea "lch sehe 

was. was du nicht siehst" spielen. 
Y 

~ ~ ~ ~ ~ u ~ a . u ~ ~ n ~ ~ ~ i f m I ~ ~ ~ u n ~ i o ~ . a ~ ~ ~ w ~ n ' t d w i w ~ ~ ~ u  r c w w ? ,  caw7C6u 

~ i u a  ~ITLQU* 

(MPJ WMHJ 87) 

( o o ~  unu/ I 06) 

- Lieber Werther! Es war das ersternal, gal3 ich mich tieber hie&. und 

d. lch habe es esmir hundertmal 

wjedergeholt, . . . 

 ILL^ kiadmv* ~fIunk ~rrnuiqisun~141 *€:~n$$ i r i k u a i ~ n i i i d  hnluil: 
'H 
4- P, 

Y 4 cu uuusaun5 ~ ~ ~ r ~ u o n ~ a r a ~ f i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ m n ' u ~ a b a ~ ~ d d ~ ~ . .  . 

(JGI DW/ 87) 

(ria/ a?/ 1 56) 



"Schijn mu& es sein, jeden Tau an diesern Wasser zu leben und auf 

ihm zu fahren." 
Cd4 e! , a  , 4- t ~ ~ ~ ~ ~ P J u ~ ~ m n u ~ m ~ ~ G ~ ~  ia@?uprrh&nmu unzw~u~sodophu uaih 

V 

Id ~ " d 3  

Abscliefiend sind die wichtigen Eigenschaften der drei ijbersetzungsmethoden 

von deutschem es-Korrelat ins *Thailandische nochmals in einer Tabelle 

zusammengefasst: 

(HHISDHl84) 

(~u/an/j  28) 

Es ist ihm nicht klar, weshalb Oma ihn derart reiz!. 

mcr ma ~oaiilbi t h k i u i i a u n ' u i i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ " t l ~ u ~ a ~ ~ ~ ~ " ~ ~ i  

(PHIOMAIGI ) 

(.nm/d1/7 5) 

Um syntaktische und semantische Funktion des es-Korrelates im Deutschen 

richtig und adaquat in die Zielsprache zu iibersetzen, venvenden die Obersetzer 3 

Die Wiedegsbung der Thema- 

Rhema Gliederung in der 

Obersetzung 

Durch das Personalpronomen "3.h" 

und die Satzsteltung 

Themawechsel: der rhematische 

Inhalt des Nebensatzes irn 

Deutschen wird stattdessen 

thernatisiert. Die thailandischen 

Demonstrativpronomina werden 

eingebettet, deren Ebscheinvng 

Thema des Satzes erzeugt. 

Durch die Satzstellung 

3.3.1 

3.3.3 

Die Stellung des ijbersetzten Inhalts im 

Thailandischen 

"fill"' Hauptsatz+ Nebensatz 

Nebensatz + Hauptsats 

Hauptsatz + Nebensatz 



verschiedene Methoden. Aus der Untersuchung wird gefunden, dass sie alle den 

gesamten Inhalt des deutschen Originaltextes ins Thailandische vollst3ndig 

wiedergeben konnen. Wenn es aber zu der Thema-Rhema-Gliederung kommt, sind nur 

zwei ~bersetzungsmethoden fahig, diese pragmatische Beziehung bzw. 

lnformationsstmktur wie irn Deutschen darzustellen. Die Thema-Rhema Gliederung im 

deutschen Orginaltext und in der thailandischen ~bersetzung wird durch das ghnliche 

Mittel, namlich die Satzstellung dargeslellt. In beiden Sprachen stellt man einen 

thematischen Teil links vor einem rhematlschen, der den rechten Satzteil besetzt. Eine 

einzige ubersetzungstechnik, die die Thema-Rhema-Ghederung nicht genau wie die 

des deutschen Textes wiedergeben kann, ist die von 3.3.2, Die Thema-Rhema- 

Information bei dieser ubersetzungstechnik wird stattdessen, wie oben postuliert, 

gewechselt. 

3.4 Die Analyse des ~bersetzungskorpus: Es als formales Subjekt und ObjeM 

Es Iasst sich aus dern theoretischen Teil irn zweiten Kapitel erkennen, dass das 

Es-formale Subjekt und 0bjekt13 im Deutschen verschiedene syntaktische Funktionen 

ausiiben kbnnen. Wenn es aber zur ljbersetzung ins Thailandische kommt, wird aus 

der Untersuchung des Korpus festgestellt, dass die ~bersetzer  sich hauptsachlich drei 

unterschiedliche Methoden bedienen: 

3.4.1 Die es-FS und es-FO werden mit subjektlosen und objektlosen Sake 

wiedergegeben. 

3.4.2 Das es-FS wird mi5 Wortern oder Phrasen iibersetzt, deren Funktion in die 

Zielsprache als Subjekt des Satzes betrachtet werden kann. (Nur das esFS 

gehort zu dieser ~bersetzungstechnik. Das es-FO wird in allen Fallen nicht 

iibertragen und vielmehr getilgt.) 

3.4.3 Das es-FS wird in der ~bersetzung getilgt, weil es bereits im vorherigen 

Satz bzw. urngebenden Kantext vorerwahnt oder erschliel3bar ist. 

13 
Kirnflig wird das ssformale Subjekt mit "esFS" und das esfonale Objekt rnit "esFO" abgekllrzt. 



Es 1st aber auch interessant, dass manche von dieser es-Konstmktion rnit 

mehreren Techniken ubertragen werden kdnnen. Weiter in diesem Arbeitsteil werden 

einige Beispiete jeder ijbersetzungsmethode aus dem Korpus gezefgt. 

Bei 3.4.1 werden das es-FS wnd es-Fo in der thailandischen Obersetzung nicht 

wortwijrtlich wiedergegeben. Die syntaktischen Erscheinungen von es-Konstruktionen, 

die sich ins Thailandische weder als Subjekt noch Objekt wiedergeben lassen, sind wEe 

folg t aufzuiisten: 

3.4.1 .I das es-FS rnit verschiedenen Objekten 

3.4.1 -2 das es-FO 

3.4.1.3 das es-FS in den Kopulasatzen mit Pddikativ von Tageszeiten und 

Zeitpunkt 

Die syntaktische Erscheinung von es-FS rnit verschiedenen Objekten, die aus 

dem Korpus am meisten gefunden wird,,hat mit der festen Wendung "Es gibt. .. " zu tun. 

Die meisten ~bessetzungen irn Thailandischen sind subjektlos. Die 

fibersetzungsmethode 3.4.1.1 ist moglich und auch m.E. einleuchtend, weil es sich in 

dieser deutschen Wendung nicht zurijckfijhren 18sst, wer der Urheber einer bestimm ten 

Sache, Handlung oder eines bestirnmten Ereignisses, die sich nach dem ,,Es 

gibt' befinden, eigentlich ist. Der ubersetzte Sak ist deshaib subjekflos. Diese feste 

Wendung wird ins Thailsndische mit verschiedenen Methoden wiedergegeben: 

3.4.1 -1 Die ~bertragung der ,,Es gibt..,"-Konstruktion mit dern verbalen Satr 

Mit dern thailandischen verbalen Sap (Verbal Sentence), in dern kein Subjekt 

vorkommt. 

Bei der ~bersetzungsrnethode 3.4.1.1 wird das Subjekt im Thailandischen 

getilgt, weil das in meisten Fallen nicht identifizierbar oder beinahe unmoglich zu 

bestimmen ist. Der verbale Satz spielt dabei eine entscheidende Rolle. Diese ~atzart  

im Thailandischen wird bereits bei der ~bersetzungmethode des es-Platzhalters 

erwahnt. Aus dern Korpus wird gefunden, dass der verbale Sat2 rnit dern Verb "i" in 

der ersten Satzstelle am meisten verwendet wird. 

Im Unterschied zu dieser 'bespmchenen ijbersetzungsrnethode wird die 

.KembedeutungM von ,Es gibf ..." im Deutschen bei anderen Methoden durch andere 



Mljglichkeiten ins Thailgndische geliefert. Die [Jbersetzer sind nicht rnehr auf das Verb 

"8' angewiesen, wenn die Konstruktion .Es gibt ...' "in die Zielsprache zu ijbertragen ist. 

Vielmehr kornmen die Worter bzw. S6tze infrage, die die Bedeutung van dieser festen 

Wendung, dass ehvas existiert oder vorhanden ist, ins Thailandische wiedergeben 

kiinnen. 

Die folgenden ijbersetzungsbeispiele sind mit der ~bersetzungsmethode von 

3.4.1.1 gebunden, die die uEs gibf...w-Konstruktion rnit dem Verb "d" (kursiv und fett 

gedruckt) im verbalen Satz ins Thailandische wiedergibt. Der iibersetzte Satz ist 

subjektlos. Die Stelle in der thailandischen ~bersetzung, wo das Subjekt weggelassen 

wid,  sind rnit dem Zeichen a zu erkennen. 

/ Es gibt Gedanken, die weh tun, bei denen mir Obel wid .  I(MPMIMH/7) I 

(ES 3.4.1.1 -2) 

(ES 3.4.1 -1 -3) 

Dabei weia ich auswendig, wann samstags Zuge zu Tante Lou 

fahren. Urn 14.27 Uhr und urn 19.48 Uhr. Es gibt auch noch einen 

urn 17.1 5 Uhr, aber der fahrt nur werktags auf3er Samstag. 

dl-~~U~~oll~d~n1d!dfi7Ufl7~1&~1~L~W7~~Pdbfl i?fil 17.27 U. 

baa: I 9.48 u. 3 4  GCIGnwasa~am 17.1 5 M. ~ t ~ ~ % j ~ d ~ ~ ~ i ' ; a " u s ~ ~ u ~ i  

(MPIWMHII 8) 

(m1s-1m~d125) 

Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird 

ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es gibt Leute, die mis es 

verijbeln wijrden 
II 

Zani2Cu fi~ujd ju3dau ikmun~5 ~ n 6 a u d i i l k d ~ u ~  hiopnau 
B f m w k - q n & ~  i ~ ~ : d i m n i m : ~ ~  Tdoolod~uamoa.rurrri%m~ i w n r a i q  

~ i 7 ~ 4 n ~ d l l 7 3 ~ 1 ~ d E m i 1 ~ 3 h E  

(JGIDWIIO) 

(no/c~o/~g) 



(ES 3.4.1.1 -5) 

Und dann enahlte Oma gleich wieder eine Geschichte von ganz 

Wher, wo es fast noch keine Autos gab. 

~ l n < ~ d ~ f i . u - d u ~ ~ ~ p ; T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a i r n ~ n ~ i d  ~i~~d~i;.~aa.Tu&da..iiau GIz 
~ ~ s ~ % ~ % L ~ w ~ u M " ~ ~ F I u M  

In allen oben genannten Beispielen wird .,Es gibt ..." im Deutschen rnit dem 

(PHIOMA126) 

("am/~i~/35$ 

existentialen Verb "$" im Thailandischen wiedergegeben. Das akkusativische Objekt 

dieser festen Wendung und auch der Rest des Satzes befinden sich nach dem Verb. In 

der thailandischen ~bersetzung ist dies auch der Fall: das Objekt (markiert mit 'Obj.') 

steht in beiden Sprachen hinter dem Verb des Satzes. 

lzS4dA aibtGedanken,,, die weh tun. b nen mir iibel wid.  

Es aibt auch noch e i n e n ~ 7 u 1 , ~  urn 17.1 5 Uhr, ... 

Xl 09 an m, 
- 

J 
L9n7 17.15 U, 

Wenn es weiterhin van der Infomationsstruktur die Rede ist, wird die Thema- 

Rhema Gliedemng irn deutschen Originaltext angernessen in die Zielsprache gelieferl. 

Wie im dritten Kapitel postuliert, kann die Thema-Rhema Gljederung in beiden Sprachen 

durch Satzstellung ausgedriickt werden: die unbetonte Information befindet sich in der 



linken SatzspaRe, wahrend die rechte von der Information rnit grijkerer 

Kornmunikationsdynamik eingenommen wird. Bei der Konstruktion "Es gibf ..." irn 

Deutschen ist die Satzteile nach dern Verb rhematisch. Sie ist rhematisch, weil 

bestimmte Sache oder Ereignisse hinter dieser festen Wendung den Rezipienten noch . 

nicht bekannt sind. In det thailandischen ubersetzung stehen die unbekannten Sachen 

bzw. Ereignisse ebenfalls nach dern existentialen Verb "dl1, das dern Korpus nach aus 

der *Es gibf.. ." im Deutschen iiberselzt wird. Irn Bezug auf die Satzposition rijckt diese 

neue lnformationsgrijOe in die rechte Satzspalte, die ublich zum Rhema gehort. Mit 

Hilfe der folgenden Beispiele wird das Gesagte klar gemacht. Der rhematischer Teii in 

diesen Beispielen wird mit "R" gekennzeichnet. 

WGrter. bei denen ich Bauchweh krieae und fast weinen rnuk,,. 

u' ~~m~u~~d~~1~iud'3mfi~dbbfl:6fld~8d~s~"fld~d0~u~flb'b~~~~ - 

... es gibt Leute. die mires verijbeln wijrden,,. 

Im Groaen und Ganzen lasst es sich sagen, dass die rneiste feste Wendung von 

"Es gibt ... " irn Deutschen mit dern thailandischen existentialen Verb in der Zielsprache 

wiedergegeben wird. Ein syntaktischer Unterschied ist an dieser Stelle erkennbar: 

wahrend der Urheber einer bestirnmten Sache oder eines bestirnmten Ereignisses in 

dieser deutschen festen Wendung nicht explizit gezeigt w i d ,  w i d  im Deutschen jedoch 

ein formales Es als Subjekt des Satzes eingesetzt. Die ~bersetzung im Thailandischen 

yon dieser festen Wendung erscheint aber als ein verbaler Satz, in dem kein Subjekt 

vorkommt. 

In Bezug auf die Kornmunikationsc!ynamik wird aus dem Korpus festgesteHt, 

dass die Thema-Rhema Gliederung sowohl irn deutschen Originaltext als auch in der 

obersetzung durch Satzpostition ausgedfickt wird. 



3.4.1.2 Die ij bersetzung des esFOs ins Thailandische 

Mit der ~bersetzungsmethode 3.4.1.2 wird das es-FO in die Zielsprache 

geliefert. Es kann postuliert werden, dass das es-FO, das nur in kteiner Zahl irn Korpus 

vorkornmt, ins Thailandische nicht tibetragen wird. Semantisch sind das es-FS und das 

es-FO an einem Punkt ahnlich, da die beiden keine Bedeutung haben. Bei der 

obersefzung jedoch unterscheiden sie sich von einander: wahrend sich das es-FS in 

manchen Fallen wie oben gezeigt mit bestimmten sprachlichen Ausdriicken iibertragen 

Iasst, scheint m.E. bei dern Fall des es-FOs, dass die ~bersetzer  das Wort, 

rnoglichenveise aus seiner sernantischen Leerheit, vemachlassigen. Die Beispiele 

unten veranschaulichen dies: 

(ES3.4.1.2-1) 

Im Beispiel oben wird das es-FO im Deutschen nicht als Objekt wiedergegeben, 

sondem ausgetilgt. Die Bedeutung der festen Wendung "es (bis) ru ehvas bringen", in 

der das Es als FO funktioniert, wird nicht Wort fijr Wort in die Zielsprache ijbertragen, 

sondem sinngernafi, so dass es in der thailandischen ~bersetzung sprachgelaufig ist. 

Da die Wost-fur-Wort-Ubersekung im ThaifBndischen unnatilrlich wirken kann. Diese feste 

Wendung wird deshalb ins Thailandische mif "d1~7snb~du~7~.ld*7*~(etwa ins Deutsche als 

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Miihseligkeit nur 

gerade fortarbeiten, so finden wir gar oft, dal3 wir rnit unserem 

Schlendem und Lavieren esweiter bringen als andere mit ihrem Segeln 

und Rudern ... 

1uvl~ansdn"uhu 0 ~ ~ t i h ~ w n ~ q u i  w~nbdaw~ta:d~ufi7 o~icnnv~iiuclfi~ 

i i i q w d o ~  dau 7 ~ n l r w u i ~  u ~ ~ n ~ z I ~ n ~ ~ ~ ~ u u n : n a u n ~ r : u ~ a u  i ~ i  
L. 

d cl ~nn'aiulsn udu~iu6inu~u 1 (jGqnjuq? ~~n:w~uuna~~ouduRmnu~w~~n 

"den anderen in Fiihrung gehen) wiedergegeben: 

dan wir mit unserem Schlendem und Lavieren es weiter bringen als andere ... 

1 
i~u"vwz!dn~o6~u un:n~ranszannu ui ~sliio~u~sn~du~~~~d~mu~u 

(JGIDW161) 

(no/ 931 I 03) 



In den anderen Beispielen rnit dem es-FO wird ebenfalls seine gesamte Bedeutung ins 

Thailandische wiedergegeben. 

(ES3.4.1.2-2) 

Die feste Wendung "es grrf mif jemandem meinen", die nach Langenscheidt "wollen, 

dass es jemandem gut gehf (und ihm helfen) bedeutet. Dies Bedeutung wird ins 
* 

Thailiindische rnit "ima~ufi9%si" (im Deutschen etwa rnit jemandem hoffen, dass er 

Glifck hat) wiedergegeben . 

Sie meint es gut, aber niitzen wird es wohl nichts. 

~ s o i i n m u i  voifiudsuaz'hb~u7n 

Sie meint es aut, gber niitzen wird es woht nichts. 

(MPMrHMS129) 

(a~/urnw-159) 

Diese Beispiele aus dem Korpus zeigen, dass das es-FO nicht Wort fur Wort ins 

Thailandiche ijbertragen wird, sondern sinngemal3 in einer naturlichen Zielsprache. 

Es wird hies jedoch nicht behauptet, dass die feste Wendung "es gehf gut mif 

jemandem" oder andere ahnliche Wendungen rnit es-FO mit einern fixierten Ausdruck 

iibersetzt werden konnen. Den [Jbersetzern ist es rnogiich, andere Ausdrijcke irn 

Thailandischen zu diesem Zweck zu verwenden, die diese Kommunikationsabsichten 

des Sprechers im Text sinngetreu wiedergeben konnen. 

3.4.1.3 Die iJ bersetzung des FSs rnit pfidikativen Adjektiven 

Manche Adjektive in den Kopularsatzen werden bei der obersetzungsmethode 

3.4.f -3 so wiedergegeben, dass sich kein Subjekt in der thailandischen ubersetrung 

vorkommt, wenn folgende pddikativen Adjektive rnitspielen. Sie sind namlich: 

Q Adjektive zur Bezeichnung des Zeitpunktes 

Adjektive zur Bezeichnung der Tageszeiten 

Warurn diese Gruppe von Adjektiven subjektlos irn Thailandischen 

wiedergegeben wird, hat es wieder rnit der Identifizierbarkeit des SubjekEs zu tun. Es ist 



bei der oben genannten Gruppe sehwierig, den eigentlichen Tater iim Kontext zu 

Auf dem Heimweg mache ich die Augen zu. QrauBen ist es 

sowieso schon fast dunkel, ... 

snlll46 i n ~ m n t j u ~ i p d  6u6dml iwn:i;~aEiw~G~~pd~nfi~=:& 

a& 

(MP/WHM/169) 

(BB/U~U/~I  0) 

In den Biischen und Baumen haben die Vogel angefangen zu 

singen, es wird Abend. 

rn~ut=$~uvjuIG l ~ u ~ ~ u p r a n  du5a:aarwna ~ n d ~ t i l  

(MPNVHMIl67) 

(9 a/u ~ 1 ~ 2 0 7 )  

Als der Buddha - es war schon Nacht geworden - seine Rede 

schloss, traten rnanche Pilges hervor. 

Ldnwrrywsadn'nw.uuw7:5fwnn7~Pd d ~ ~ ~ 1 i h k l L L 6 9  6-1 L R ~ J & ~  

u7mu16n"~aa~nm 

(MP/SDH/28) 

(PI~/dn/45) 

Vasudeva erhob sich. "Spat ist es gewoden". 
Y 

cl cu ~ q r n m u i h q n l r a  88unoln~~6qM... 

In oben genannten Beispielen wird das esFS mi2 adjektivisch-pradikativen Erganzung 

zur Kennzeichnung des Zeitpunktes und der Tageszeit subjektlos in der Zielsprache 

singema8 wieaergegeben. Es ist im fhailhdischen iiblich, dass ein Satz zur 

(MPISDHJ86) 

(FI u/fish132) 

Es ist Nacht! - Ich bin allein, verloren auf dern stiirrnischen Hiigel. 
I 

i l h k & C ~ -  qhodnu~au? l ~ ~ ~ ~ d d 7 ~ ~ ~ ~ ~ f l ~ l ~ t d ~ " 1 1 7 ~ 7 ~ 1 ~ 3 ; 1  

(JGI DWI 108) 

(of11 9 ~ /  3 86) 



Bezeichnung der Zeit subjektlos gebildet wird, wie " ~ ~ ~ U L ~ R ~ ~ R R I \ L & Q ~  "8nuljln oder 

"~l~tdbb&T"' Die gesarnte Bedeutung, die . Die folgenden Beispiele, die das Es-FS rnit 

Adjektiven zur Bezeichnung des Zeitpunktes vorkornmen, stellen auch die gleiche 

~bersetzungsmethode dar: 

Wo ich neufich rnit rneiner ErzBhlung geblieben bin, weit3 ich nicht 

mehr; das wein ich, da13 es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette 

kam, ... 
V P * d  

6141t6ib&dl Li~~id~i~u~~~~i~i;ilrn~~~psu BI~LWUP~I  d~~um.iZuim\1 

3.4.2 Das es-FS wird rnit WBrten ubertragen 

Bei der ~bersetzungsmethode 3.4.2 wird es-FS mit Wortem oder Phmsen 

ijbersstzt, deren Funktion in der Zielspmche als Subjekt des Satzes betrachie: werden 

konnen. (Nur das es-FS gehiirt ru dieser ~bersetzungstechnik. Das es-FO wird ii-~ allen 

Fiillen nicht ubertragen und vielmehs getilgt.) Diese ~bersetzungstechnik wird bei 

vielen F3Hen venuendet, wenn das es-FS: 

3.4.2.j rnit Witterungsverben auftritt 

3.4.2.2 rnit der Person oder Sache irn direkten Objekt (Dativ) im Satz auftrjtt 

3.4.2.3 mit den Adjektiven zur Bezeichnung der Klirnalage und der Zeitpunkte 

mitspiett 

3.4.2.4 rnit Verben ohne Agens erscheint. 

(JGI DWI 28) 

(OBI '171 45) 

So war es haIb sieben geworden, als sie Werthern die Treppe 

hemufkomrnen horte, seinen Tritt, seine Stirnme, die nach ihr fragte, 

bald erkannte. 

um:du--~~m̂ uratdu~ L L ~ A  kia~~~u$idlnar~6ubflpd~a~7~nhd~f 4 ra?& 
w w  4 L ~ ~ ? J L ~ ~ ~ L L ~ : L Z U ~  L Y I ~ ~ Y M I U ~ ~ ~ ~ M U M  

(JGl OW1 107) 

(no/ a31 185) 



3.4.2.1 Die ~bersetzung des esFS mit Witterungsverben 

Unter "Witterungsverben" versteht man die Verben, die das Wetter beschreiben. 

Das Es-FS w i d  in der thailandischen ~bersetzung nicht iibertmgen: die obersetzer 

versuchen aber, das eigentliche Subjekt aus dern Kontext zu suchen und es in die 

Subjektsrelle in die Obersetzungen einzubetten. 

Aus dern Korpus werden nur funf esKonstruktionen mil  Witten~r~gsverben 

gefunden: 

Im oben angefijhrten Beispiel werden alle Es-FS mit Witterungsverben ins 

Thailandische mit Subjekt wiedergegeben: 

Wenn's nun recht regnet und stobert und frijselt ulnd taut: Ha! 

denk'ich, kannk doch zu Hause nicht schlirnmer werden, als es 

draul3en ist, ... 
* L4 ~Gu~dadumn Gu tmn ~Y~'4aRuc~i:n~u a~nploldl lo! n~sadluf iw 

n41~ ba? hu~dn i iodh~uan fu l i l~n  

Wenn's nun recht 

4 9  nj$udadumn ciuwE7 Gut'nn Mrauu:n:mo 

(JGJDW166) 

(no/a~/;111) 

Der Auszug besteht aus vier Konstnrktionen von Witterungsverben: (1 es regnet 

(2) es stijbea (3) es froselt und (4) es taut. Sie alle haben Es als sernantisch leeres 

formales Subjekt und ihre Bedeutungen lassen sich von Verb allein erschlief3en. Die 

ljbersetzung ins Thailandische sieht so aus: der Regen, das Stiibem, das Frosteln und 

das Tauen funktionieren als eigentliches Subjekt der jeweiligen Konstsuktienen, bei 

welchen die Bedeutung, dass ein Wetterphanornen geschieht, durch das 

nachstkommende Verb ijbertmgen wird. 



Ein Unterschied im Satzbau des deutschen Originaltextes wnd der 

tbailandischen ijbersetzung lasst sich hier bernerken. Wahrend sich irn Dectschen ein 

semantisch leeres und nicht eigentliches Subjekt befindet, versuchen die ~bersetzer  rnit 

dieser ijbersetzungsrnethode, das Subjekt, dessen Bedeutung im Kontext 

iibereinstimmt, zu scahffen. Die abersetzer haben aber nicht versucht, die 

syntaktischen Funktion des es-FSs im Deutschen, die irn Thailandischen nicht 

vorhanden ist, in den 1herSet~un~sarbeiten wiederzugeben. Es IAsst sich behaupten, 

dass an dieser Stelle hauptsachlich von der ijbertmgung der Bedeutung im Originaltext 

die Rede ist. 

das Subjekt 

(1) du (der Regen) 

(2) dtd (der Regen) 

(3) ~ J z  (der Schnee) 

(4) cuz (der Schnee) 

3-4.2.2 Die ~bersetzung des esFSs mil dativischer Sache oder Person 

das Verb 

mn (zur Erde fallen) 

wh (nieseln) 

mn (fallen) 

w_YW~U (schrnelzen) 

Das dativische Objekt, das in Person oder Sache vorkommt, wird mi l  der 

Methode 3.4.2.2 wiedergegeben. Meines Erachtens zeig t die Analyse dieser 

~bersetzun~srnethode von dem es-FS mit dieser Funktion das interessa nteste und 

eindeutigste Ergebnis. Wahrend sich die anderen syntaktischen Funktionen von es-FS 

teits mi l  Subjekt, teils ohne Subjekt ins Thailiindische iibersetzen lassen, geben die 

[Jbersetzer fast alle es-FS rnit einern Subjekt wieder. Dass die ubersetsung ohne 

Subjekt erscheint, ist es rnit der Eiwahnung des Subjekts irn vorherigen Satz zu tun. Die 

ijbersetzung rnit subjektlosen Satz tritt jedoch in einer so winzigen Zahl atrf, dass es 

sich behaupten Iasst, dass die ~bersetzung von es-FS rnit dativischer Sache oder 

Person irn Allgerneinen ohne Subjekt ist. 

Zuerst wird kurz auf diese syntaktische Erscheinung von es-FS eingegangen. 

Das Es fungiert in diesem Fall als formales Subjekt des Satzes. Das Wort ist irn Satz 



verschiebbar, Igsst sich jedoch nicht weglassen. Es tritt aber auch eine Person oder 

Sache im Satz, die als indirektes bzw. dativisches Objekt(mit des Abkiirzung dat. Obj. 

gekennzeichnet) funktioniert. Einige Beispielsatze seien unten genannt: 

Es hat ihrn,,,,qq, in Deutschland sehr gut gefallen. 

Mir,,,,@, ist es unglaublich wohl. 

Geht es Ihnen ,,,,,, heute schlecht? 

Syntaktisch ist das Es in diesen SBizen Subjekt des Satzes. Wenn es aber von der 

ijbersetzung dieser gramrnatischen Funktion des Es die Rede ist, furrgiert das Wort 

nicht mehr als Subjekt. Vielmehr wird das Es weggelassen. In der thailandischen 

Ubersetzung fungiert stattdessen das dativische Objekt das Subjekt des Satzes. Es 

Iasst sich an dieser Stelle feststellen, dass die ~bersetzer die anderen syntaktischen 

Strukturen irn Thailandischen venuenden, urn denselben lnhalt wie im deutschen Satz 

wiedenugeben. Die folgenden Beispiele werden das erklaren. 

Mir(dataj.j hat es in dem Heim nicht gefallen, weil ich niemanden 

gekannt haben, ... 

6 u ~ a a u a n i u ~ n ~ u ~ ~ u  tw.r~r6ubfTninlnr 

Ja, das kann ich schon, darum feblt es rnir,,,,bj, auch nicht an 

(M PIWM HIS) 

(oo/umed/l4) 

Dann liege ich endlich in meinem Belt und denke an Pijppi ... Wie 

geht es ihr(,,,j, jetzt? 

Iu~gn~ufi&~f insuau uhn'~rniisfld8. .. ~ w i d ~ s a q r  ~ i l r r a r i i ~ ~ $ i ~ n *  

(M P N H  M18 1 ) 

(aaI~mtdJ99) 





.. Wie geht es Q daob,,, jekt? 

Das Es-fonnale Subjekt rnit unpersonlich gebrauchtem Verb gehen in der festen 

Wendung "Es gehf ..." verlangt eine Person irn Dativ. Bei dern ijbenragen ins 

Thailandische funktioniert das indirekte Objekt Em deutschen Satz stattdessen als 

nominativisches Subjekt. 

das kann 'ch schon(kijssen), darurn eJJ es irauch nicht an Kleider Schuhen, .. . 

- -  x 7 
. .. 6u?u%n!rnTi ~fiw~dui! Q;S&%mu d o h a m  td T Q ~  h.. . 

Fijr diese feste Wendung es fehlt ('jemand&n) an etwas muss ein indirektes Objekt in 

Person vorhanden sein. Das dativische Qbjekt mir irn originalen Satz wird ins 

Thailandische rnit 6~ (ich) wiedergegeben und fungiett als Subjekt. Dass das Subjekt 

im ersten und meiten Satz identisch und schon bekannt ist, wird es irn meiten Satz 

weggetassen (wie bei der Ubersetzung des Es-'Prowortes rnit a gekennreichnet). Ein 

Punkt zu bemerken ist, dass in der thailandischen o b e ~ e t z u n g  das Pr2positionalobjekt 

irn Deutschen an Kleidern, Schuhen, Armbandern und allen schsnen Dingen ejn Objekt 

des Satzes funktioniert. Der dativische Personalpronomen wird wieder ats Subjekt in der 

Zielsprache iibertragen. Diese Form des Satzbaus ist die natiiriiche obertragung in die 

Zielsprache, wenn man diesen Sachverhalt aus dem deutschen Text ins Thailandische 

iibersetzen wilt. 

An dieser Stelle ist es zusarnrnenzufassen, dass man bei der ijbersetzung des 

es-FS mit einem dativischen Objekt in Person ins ThailQndische die Bedeutung des 

gesamten Satzes im Deutschen rnit einem anderen Syntax im Thailandischen 

wiedergegeben hat. Irn Deutschen ist in vielen Fallen ein es-FS verlangt, obwohl das 

mitspielende Personalpronomen irn direkten Objekt ein eigentlicher "Tater" oder ein 

,,Handelnder" ist. Bei det ~bersetzung in die Zielsprache wird das es-FS weggetassen 

und stattdessen das dativische Personalpronomen als Subjekt des Satzes gestellt. 



Das es-FS rnit dem Pr'ddikativum, die Klimalage bezeichnet, wird mit der 

Methode 3.4.2.3 wiedergegeben. Das es-FS in dieser syntaktischen Erscheinung Iasst 

sich sowehl ohne Subjekt als auch rnit Subjekt wiedergeben. Aus dem Korpus wird 

gefunden, dass das Subjekt in ger Obersetzung auftritt, wenn das im Satz stehende 

Adjektiv das Klima beschreibt: 

In der thailandischen ljbersetzung fungiert "a?n?H"(das Klima) als Subjekt des Sakes. 

Es bedeutet deshalb ungefahr in der obersetzung, dass das Klima kalt ist. 

. . . , und nach dern Mittagessen mull man stundenlang gut eingepackt 

in einern Liegestuhl irn Freien liegen, sogar wenn's kaft ist. 

. . . r ~ a : ~ & ~ ' s s i n ~ u ~ i ~ ~ r n a ~ ~ a ' u ~ ~ & a  ~s7n*~:$i~s~ufi7r~n:u~uadupru 

~iil~u~uarannw uh~flu~ahq 1 y niu Z.r u r j o ~ n ~ ~ q ~ u u ~ s h  

so ar wenn' k It ist. P 

(M PJWMHIS) 

(ootu WWI 4) 

fhblfi 8?nlfl4E VU19 ? I ~ I M  

Man kann in diesem Fall feststellen, dass das Subjekt in der ~bersetzung aus dem 

Kontext stammt. Das Wort "a1117Fi" ist m.E. ein relative allgerneines Wort, rnit dem man 

im Thailandischen die Wetterlage beschreiben kann. Beispiele: 

E irn Zi mer. 

Irn inter ist s in Th if n zi mli h k"hl. - 7 7  
Das folgende Beispiel hat gezeigt, dass das Es-FS rnit einem pedikativen Adjektiv zur 

Bezeichnufig der Klimalage mit "Um3$17fl" (die Atmosphare) wiedergegeben wird: 



Es ist aber auch ijblich, sowohl in der gesprochenen als auch in der 

geschriebenen Sprache, dass die Thailander Uber das Klima sprechen, ohne Worter wie 

Es war vie1 zu heil3 in dern Raum. Es roch rnuffig und ungeliiftet. 

utru~n~~lluG~sirnu~uB7~ 

Lflfl 

"67fl7fl" oder "UPTU?~~IR" im Satz zu verwenden. Der urngebende Montext spielt in 

diesem Fall eine bedeutende Rolle: es lasst sich daraus erschlieRen, dass es van dern 

Klima die Rede ist. Einige Beispiele: 

(PHJOMPJ72) 

(~imtEi~89) 

Es ist sehr heil3 

lrn Winter ist in T h a n d  ziemlich kwh:. 

Im oben genannten Beispiel ijbersetzt man ,Es wid  laut, ..." ins ThailBndische mit 

Es wird laut, alle reden durcheinander. 

r l a d  u uwask$ra ynnurimyduqo ~~qviuany 

1 ~ ~ 3 % d w ' f N  (die Stirnme in dern Raum) im Thaildndischen und der ganze Satz fungiert im 

Thaillndischenals Subjekt. Das nachkornmende Verb 64&.~ ((etwas wird laul) gilt als der 

( M PtW M HM 2) 

(BD/BS~WI 7)  

Vertreter fiir das Pedikat wird la& irn deutschen Text. Das Subjekt ist aus der Situation 

entstanden: man erzahft von einern lauten Raum, in dern sich die Kinder miteinander 



3.4.2.4 Die ~bersekung des es-FSs mit Verben ohne Agens 

Das es-FS, das mit Verben ohne Agens vorkommt, Iasst sich mit der 

ijbersetzungsmethode 3.4.2.4 ins Thailandische wiedergeben. Im Satz Iasst sich der 

mitspielende TBter nicht erkennen. Im Satz wie: 

Es klingelt. 

fungiert "klingelt" als das finite Verb des Satzes. Wer die Klingel Iautet, ist nicht im Satz 

zu erschlieaen. Es entsteht einfach das Klingeln, ohne dass man darauf 

beriicksichtigen muss, wer es erzeugt hat, d.h. der Tater ist unbekannt bzw, unwlchtig. 

Die Analyse der Ubersetzung stellt ein bemerkenswertes Esgebnis dar, namlich: 

alle es-FS in dieser gramrnatischen Funktion werden rnit Subjekt Ubertragen. Die 

ljbersetzer setzen das Subjekt in die Ubersetzung ein, das zurn Kontext bzw. zur 

Geschichte passt. Einige Beispiele: 

~ 3 8 1 3  (die Uhr) fungiert in der thallandischen [Jbersetzung als Subjekt bzw. Agens. Mit 

Hilfe des Kontextes Iasst es sich behaupten, dass das es-FS in diesem Beispiel die Uhr 

gemeint ist. Auch das Verb schlagt und die adverbiale Bestimmung zwolfe, die den 

Zeitpunkt bezeichnet, helfen beim Verstehen des Rezipienten, dass es sich an dieser 

Stelle urn die Uhr handelt. 

". . .Sie sind geladen - Es schlagt zwolfe! So sei es denn! Lotte! Lotte, 

leb wohl, lebe wohl" 
PI V 

'6...TIurautr?nr~qra~~ - una~~ra~f ln i i iuanr~a1~4; ;~~~"td!  W~l~draaz!  - 
9: + 

~ Q M L ~ !  ~ M L W !  ~ IT IQU!  a ~ ~ a m a ~ ! ~  

(JGl DWI 1 23) 

( ~ Q J  a?/ 205) 



Spgter klingelte es, die Nachbarin fragte, wann sie ihm das 

Mittagessen bringen solle. 
4 8nfinwG d a u f i i u ~ 1 ~ 6 ~ ~ n " u ~ n ~ n 3 ~ d 0 ~ ~  t w o o ~ u i ~ ~ ~ ? a u ? n  Wlsa ray 

o~rn~snn~aiu~~lrs"maudhq I 

Das es-Fs rnit demselben mitspielenden Verb oben w i d  interessanterweise ins 

Thaillndische untsrschiedlich wiedergegeben. Im ersten Beispiel tritt " l & l d f i ~ "  (die 

Nachbarin) aSs Subjekt in Erscheinung. 

(PHtOMA182) 

( ~ W ~ I I I O O )  

Sie wollte sich ejnen Kaffee kochen, da klingelte es, die Nachbarin 

brachtete einen Blurnenstmufi, Oma bedankte sich bei ihr, B klingt 

wieder, es war die Backersfmu rnit einem Kuchen. 
Y 

.tr~z~ei~Ri~~.i:~pdIdKun~~~fnl ~i!usn%fi64!u ~ d e u ~ i d a d  m74o 
4 U d d  

I v 
- 4  4 wadcu~lis" d1~auonm~u7wmi  &nw"mu~nu~a~lsn~~n~"u~on 

C 

~ T ~ ~ G L ~ ~ ~ P F U ~ Y Q ~ ~ U ~ I Q ~ W " ~ ~ ~  LEB L B ~ V U M L ~ ~ U I % ~ ~  

klin el es,. .. r 7- 

(PHIOMN85) 

(antirlti c4) 

Qiese [Jbersetzung ist ein uberzeugender Beweis, dass das passende Subjekt irn 

Thailandischen fijr das semantisch leere es-FS aus dem Kontext gesucht wird. Wenn 

man den ganzen Satz im Beispiel oben genau iiest, ist es nicht ru leugnen, dass die 

Nachbarin selbst die Klingel Isutet. 

Im meiten Beispiel wird das Subjekt auch aus dem Kontext gesucht. Die feste 
' d " 2  

Wendung es klingelt im Deutschen wird mit lihdn?gnw4sts (etwa im Deutschen: der 

Klingelton Iautet sich.), das auch als Subjekt des Satzes fungiert. 

Sie wollte sich einen Kaffee kochen, 



Sm G r o b n  und Ganzen kann zusammengefassf werden, dass die ~bersetier 

versuchen, in ihrer ~bersetzung mit Hjlk des umgebenden Kontextes ein geeignetes 

Subjekt fur rnanche grammatishe Emheinvngen won esFS im Deufschen zu suchen 

und aufgrund der fhailfindischen ~prach~b~ichkei f  bei manchen anderen synfaktiscben 

Exscheinungen von ihm nicht wortwBrflich Uberfragen wid. Die Analyse der 

~bersefiungsmethode, wie die anderen besprochenen Methoden, zeigt, dass man bei 

der 6bersefiung die Bedeutung beachten muss, und nicht die Syntsx der Sprache im 

Originaltext. We die grarnmatjsche Funktion als Platzhalter yon Es gibf es keine 

veqleichbare Satzkonstifuen fe im ThailiTndischen, die syntaktisch genau wie das es-FS 

im Deutschen fungiert. Es ware aber nichf naig, das nicht Existerende in die Zielsprache 

emeuf zu schaffm, das bei manchen Fallen die ~ b e r s e h u n ~  unijblicb veruisachen 

k6nnte. 

3.4.3 Die Weglassung des es-FSs in der ubersetzung 

Die letzte ~bersebungsmethode 3.4.3 ist dadurch kenntlich, dass das Subjekt 

im Thailandischen nic2t worhrvortlich iibertragen wird. lrn Unterschied zur manchen 

vorherigen ~bersetzungernetheden, wobei das Subjekt aus syntaktischen und 

semantischen Griinde ausgetilgt wird, Iasst sich das Subjekt bei dieser Methode 

ausklammen, weil das Wort berets im vorherigen Satz bm. Kontext envahnt wird und es 

aus dem umgebenden Kontext deutlich scheint, was gemeint i s t  Charakteristisch iasst 

sich diese Methode mit einer beim ljbertragen des es-Prowortes vergleichen. 

Das Pronomen es im Beispiel oben steht fijr eln Lied (aus Polnisch). Dasselbe tied wird 

wieder im nachststehenden Satz als schBn bezelchnet. Die beiden Satze haben ein 

gEeiches Subjekt. In diesem Fall, wie bereits postuliert, kann das bekannte und 

wiederholte Subjekt irn Tinailandischen aus dem Satz getilgt weden. 

Tante Lou ist gans feierlich geworden und hat mir ein Lied 

vorgesungen, auf Polnisch. Ich habe nicht alles verstanden, aber 

es war schon. 

(MPI WMS17) 

q m f l 1 A ~ f l ~ a ~ ~ v i 7 ~ ~ + % ~ ? ~  I L & Q ~ ~ L W B S I ~ ~ ~ M , ~ ~ ~  Lelulw~~ni~Td~wu6 
* 

Ktdk ~%iIdhwuww w n U~~~~IWU~,-UI~%~%H ( Q ~ / U ~ U I I )  



Bei manchen Es gibf ...- Konstruktion ist es auch der Fall, dass sie ins 

Thailandische auch subjekttos wegen der Vorerw'jhnung irn Kontext wiedergegeben 

wird. Oiese ijbersetzungsmethode ist jedoch nicht rnit der unter 3.4.1 -1  zu vergleichen. 

Bei 3.4.1 .I wird das Subjekt bzw. der Urheber einer bestimrnten Sache oder Handlung 

getilgt wid,  weil es im Satz schwierig zu identifizieren ist, hat die Tilgung des Subjekts 

bei dieser ~bersetzungsrnethode rnit der Vorewahnung im vorherigen Kontext zu tun: 

Oas Subjekt in diesern Beispiel wird nicht wortwortlich iibertragen (durch das Symbol 

a erkennbar). Die ijbersetzung ist trotz dieser Weglassung verstandlich: wenn man 

aber die vorherigen Sake genau liest, ist es nicht schwer zu behaupten, dass ,Wir irn 

Heim" (die Kinder irn Heim) irn Satz weggelassen wird und essen ,,irgendeinen Topf 

Kohl, Sinsen.." und ,,hafle Eier mit ~enfsofie" zurn Mittagessen. 

Nach der Analyse wird auch gefunden, dass das Srrbjekt in manchen Es 

gibf ... Konstruktionen auch ins Thailandische nicht wol2wortlich wiedergegeben w id .  

Man kann die obe~etzung trotzdern rnit Hilfe des umgebenden Kontextes verstehen, 

ohne dass das Subjekt irgendwo vorerwahnt wie das Beispiel oben wird: 

Wir im Heim bekommen nur sonntags Fleisch, meist Suppenfleisch, 

und ganz selten ma1 Braten rnit SoRe. Zwei- oder dreirnal in der 

Woche gibt es irgendeinen Eintopf, Kohl, Cinsen ... einmal gibt es 

zurn Mittagessen hark Eier mit Senfsofie. 
Y Y 

wan L T ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ W S L ~ T I : W ~ ~ U L ~ ~ ~ L L F ~ L ~ U J ~ Y P ~ Q I G ~ ~ " ~ M ' ~ ~ U  dauIps(qj 
* u u *r Ir 

Lflwqd Lao f i a ~ m ~ ~ u ~ n d ~ r ~ f l u ~ ~ ~ ~ ~ ~ f i ~ ~ u j . , u ~ o ~  aa;lmunkilu 

u ~ a ~ d i l n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u o i ~ ~ ~ r l ~ ~ ~ 1 ~ ~ f i ~ ~ ~ ~ a  2iuns~~kqd~fi74 L U ~  

iq~uiarmqfi~q ... v & n k ~ c p i o % g d ~ ~ ~ ~ ' 9 ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ [ p l ~ s " ~ b ~ ~  

~ ~ p 9 7 m f i i + T t ~  

(MP/WHM121) 

(a~tumna~28-29) 

Also gibt es erst rnargen Arme Rittef'. 
w 

i a r ~ ~ & ~ l ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ? % ~ " 6 ~ " a ~ 0 7 n 4 ~ ~ ~  

(MPPdVHMJ148) 

(onlumld/l83) 



Neue Kartoffeln gibt es erst irn September oder Oktober. 

n i ~ s ~ ~ 8 i f i u d k i k l r j u ~ i i ~ n " 6 ~ ~ 1 ~ ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ % ~ a ~ ~ ~  

In diesen ~bersetzungsbeispielen wird das Subjekt irn Satz nicht wortwijrtlich 

libertrage~. irn vorigen Kontext wird es auch nicht vorerwahnt. Nur die Situation bzw. 

Szene in der Geschichte ist zu finden. Die ijbersetzung ist wegen dieser Szene 

verstandlich und das Subjekt ist dadurch automatisch ru erkennen. Im ersten und 

zweiten Beispiel geht es urn die Situation in dem Heirn fijr die Kinder. Es ist deshalb 

nicht falsch zu behaupten, dass die Kinder hier ,&me Ritfer" und "neue Karfofeln" irn 

September oder Oktober bekommen werden. Irn dctten Beispiel w i d  von OstpreuOen 

irn Laufe der Geschichte als die Herkunft des Sprechers bezeichnet. Es ist trozt der 

Weglassung des Subjskts in der thailandischen ~berse tzun~ zu erkennen, dass die 

Leute in OstpreuBen d.h. die Mitglieder in dieser Gegend, die ,,grofiartigen 

Sonnenuntergange" sehen. 

(MP/WHM/148) 

(9fll;MW183$ 

,,Da, wo ich herkornmen, gab es groRartige 

Sonnenuntergange,.." 

"q~n~muiil?uw:: ~ Z L G U F ~ ~ ~ D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ U N ~ ~ L R O ~  

(MPlWHMI153) 

(odumTaJ189) 



DIE STATISCHE VERWENDUNGSHAUFIGKEIT JEDER 

UBERSETZUNGSMETHODE 

Die vorherigen Kapitel haben gezeigl, dass die es-Konstwktion im Deutschen 

nicht allein die Funktien als Pronomen, sondern viele andere syntaktische Funktionen 

einnehmen kann. Diese Tatsache unterscheidet sich von dern, was viete thailandische 

Deutschlemencle glauben. dass das Wort Es nur als ein Pronornen fungiert. Am 

wichtigsten ist aber die Feststeilung, die sich aus der Anatyse von mannigfaltigen es- 

Konstruktionen und deren ~bersetzungen im Thailiindischen ergibt, dass man diese 

Konstruktion rnit unterschiedlichen Strategien ins ThailBndische ijberSragen kann. Es ist 

deshalb nicht festgelegt, dass man alle grarnrnatischen Erscheinungen von es- 

Konstruktionen irn Deutschen mit dern thailandischen Pronomen "3h11 iibettragen muss. 

In diesem Arbeitsteil wird in Statistik erfasst, wie oft die jeweiligen 

~bersetsungsmethoden zu jeder Erscheinung von es-Konstruktionen im Korpus benutzt 

werden. Die Daten sollen die Tatsache besutigen, dass einem viele 

ijbersetzungsstrategien zur VerfUgung stehen, wenn man auf die beliebige es- 

Konstruktionen sttiat. Wie im Folgenden dargestellt wird, Iasst sich eine bestirnrnte es- 

Konstruktion rnit unterschiedlichen rnehreren Sprachmitteln iibertragen. Es ist die 

Frage der Adaquatheit im umgebenden Kontext, auf den man vie1 Wed legen muss, 

wenn man sich eine Strategie wahlt. 

In den vier ausgewahlten deutschen literarischen Werke irn Deutschen werden 

719 es-Konstruktionen gefunden. Wie bereits erklart kann man jede grammatische 

Funktion von Es rnit verschiedenen Ubersetzungsstrategien iibertragen. Die folgenden 

Tabelle zeigt, welche Methode am meisten in der Untersuchvng vorkornmt. Bevor man 

sich die statistische Datertvorstellung anschaut, sollten mei wichtigen Punkte nicht 

iibergegangen werden. Man sol1 sich in erster Linie im Klaren sein, dass die geringe 

oder hohe Anzahl einer Ubersetzungsstrategie keine bedeutende Rolie spielt, wenn man 

eine gewisse es-Konstruktion ins Thailandische iibertragen muss. Die hohe Anzahl der 

Strategien, bei denen man in seiner ijbersetzung ein beliebiges Satzkonstituent 



wegfasst, bildet keine endgiiltige Regel, dass man das beliebige es-Prowort in seiner 

ljbersetsung tilgen kann. Die sehr geringe Anzahl von einer anderen Stratergie 

bedeutet auch nicht, dass sie nicht mehr zu gebrauchen ist oder man vollig auf sie 

verzichten kann oder muss. Wie oben betont wird, spielt die Adaquatheit in Besug auf 

Sprache und Kontext eine bedeptende Rolle. Man muss ebenfalls nich! vergessen, 

dass die im Folgenden vorgesteflten Daten aus vier deutschen literarischen Werken 

kommen, die ins Thailandische von einer Gruppe der ubersetzer ijbersetzt werden. 

Deshalb ist es moglich, dass die es-Konstmktion mi! anderen sprachtichen Mitteln im 

Thailandischen ijbertragen werden kann, die nicbt in diesen vier ~bersetzungen 

vorkommen. Die ~bersetzungsmethoden konnen sich variieren oder sich von dern 

unterscheiden, was in den ausgewahlten Werken gefwnden wird. Es muss weiterhin 

betont werden, dass die vorliegende Arbeit sich mit der ijbersetzung der literarischen 

Werke beschaftigt. Die ' l jbersekung der es-Konstnrktionen lasst sfch nicht 

hundertprozentig auf die ~bersetzung anderer Fachtexie ubertragen, z.B. die im 

Bereich von Medizin und Jura. 

Die 739 Es-Konstruktionen werden in folgenden Tabellen in vier Gruppen geteilt 

nach ihren syntaktischen Funktionen, In der ersten Spalte zeigen sich die gefundenen 

iJbersetzungsmethoden zu jeweiligen es-Konstruktionen. Die zweite bis fiinfte Spalten 

zeigen die Frequenz der Methoden, die in der vier untersuchten fiterarischen Werken 

gefunden werden. Die gesamte Anzahl jeder iJbersetzungsmethode findet sich in der 

sechsten Spalte und in der siebten Spatte wird klar gernacht, welche Methode am 

haufigsten und welche selten geschieh t. 

Aus Platzgr%inden kann weder die jeweiligen ljbersekungsrnethodan noch die 

Narnen der literarischen Werke volistandig geschrieben werden. Sie werden wie folgt 

abge kijrzt: SID steht fijr Siddhartha, Giiick fiir Wenn das Glilck kommt, muss man ihm 

einen Stuhi hinsfellen, Weriher fijr Die Leiden des jungen Wedhers und OMA fiir Oma. 

Die abgekurzten ijbersetzungsmethode werden wieder bei jeweiligen es-Konstruktionen 

erklart. 



4.1 Die esKonsiruktion als Prowort 

In diesem Korpus werden ingesamt 390 es-Konstruktionen gefunden, die ats 

Pronomen fungieren. Sie lassen sich ins Thailandische rnit vier ijbersetzungsmethoden 

wiedergeben: 

- die Weglassung des'subjektivischen Es-Prowortes, die wie folgt rnit Pro -I 

abgekiirzt wird. 

- die Wegtassung des objektivischen Es-Prowortes (Pro 2) 

- die Weglassung des Es-Prowort rnit seiner semantisch entsprechenden 

Entsprechung (Pro3) und 

- die ljbersetzung des Es-Prowortes mi2 dern Personalpronomen "Gu1' irn 

Thailandischen (Pro4). 

In der Tabelle Iasst es sich bernerken, dass man das Prowort-Es in erster Linie 

rnit seiner seman tisch en tsprechenden Entsprechung zu iibertmgen tendiert (Pro 

3). Die Untersuchung hat gezeigt, dass das ubertragen solcher Art am meisten 

vorkommt. Sie steht sozusagen ganz oben bei jeden ausgewahlten literarischen 

Werken. Diese Strategic, bei der man die Bedeutung vom es nach der seines 

bezogenen Konstituenten iibertagt, bereitet einem keine Schwerigkeit beim Lesen, weil 

man rnit Hilfe dieser Methode wissen kann, worauf das Pronomen-Es im jeweiiigen Satz 

bezieht. €in ~bersetzungsbeispid: 

i J  bersetzungs- 

methode 

I 

Sl D Gluck 

Pro 1 

Pro 2 

Pro 3 

Pro 4 

10 

-1 8 

30 

8 

24 

43 

52 

14 

Werther 

20 

56 

60 

16 

OMA 

----- 
1 

13 

22 

3 

lngesamt Haufigkeit 

der 

Verwendung 

55 

130 

164 

41 

3 

2 

1 

4 



Es Iasst offenbar erkennen, dass sich das Prowort Es auf "das Leiden" bezieht. Das Es 

wird ins Thaialndische rnit "P??Wpafi6<ud7m1' iibertragen, dessen Bedeutung mit der 

des durch Es-Prowort bezogenen Wortes entspricht. 

Im zweiten und dritten Plak stehen die ijbersetzungsmethoden. bei der die 

Weglassung der Satzglieder von die Rede ist. Die Weglassung des akkusativischen Es- 

Pronomens in der thailandischen.~bersetzung (Pro 2) nimrnt den zweiten PIatz ein, auf 

der von der Pm 1, der Weglassung des subjektivischen Es-Pronomens, gefolgt. trn 

Folgenden werden die Beispiele von beiden ijbersetzungsmethoden gezeigt: 

Nochmals erwachte Kamala zum Bewuatsein. Schmerz verzog ihr 

Gesicht, Siddharthas Auge las das Leiden auf ihren Munde, auf ihren 

erblal32en Wangen. Stille las er es, aufmerksam, wartend, ... 
Y 

nunl$u~ua~n~uuldnMu n ~ i u ~ 4 u d ~ m 6 ~ l i i n ~ ; 1 ~ f i ~ ~ o ~  ifia0pliiiuq 

~ ~ ~ ? ~ 6 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ l ~ ~ f 7 ~ ~ ? t d ~ & 9 7 ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ' ~ ~ i l b ~ ~ ~ l ~ ~ ~ 9  ~ 6 8 ~ 0 ' ~ ~ ~  
Y 

~ $ u l  rmdlranoiuy n i . j u ~ J ~ m ~ u o e i ~  3uul hvnmunjksanou 

(HHISDHl92) 

(fl~/flfi/ l41) 

Das Es-Pronomen in dem Beispiel ist das akkusativische Objekt des Verbs rnerken und 

steht fiir das (insgeheime) Spiel des Sprechers. Dieses Es irn Dewtschen wird nicht 

wortwortlich ins Thailandische wiedergegeben. 

Ich spiele dann insgeheim mit, ohne daf3 sie es rnerken. 

~wnr~uuil.u:uau duF~qi?ubu$~k.aaa~j 
- 

Ich spiele dann insaeheim mit, ohne dal3 sie q merken. 

(MPiWH M/87) 

(~~IIUFIWIOJ) 

Das nachste Beispiel zeigt die Tilgung der subjektivischen esPronomens in der 

thailandischen ~bersetzung: 



Die beiden es-Pronomen stehen fur dasselbe Subjekt Anhaltenden Afems. Sie werden 

in der ubersetzung weggelassen: 

Was ist Anhaltendes Aterns? Es ist Flucht vor dern Ich, es ist kurzes 

Entiinnen aus der Quat des Ichseins, es ist eine kurse Betaubung gegen 

den Schrnen und die Unsinnigkeit des Lebens. 

n i r r :~u~~ l~nna~ua : l~~d~?  ~urilu~w'uan~mnuw~~~nn"amu~w"~]~~a"e~m~ 
v 

d d  

~ i l r a n ~ n n n n n s ~ n ~ l ~ i % ~ ~ n 9 1 " ~ m ~ u ~ u 6 r n m ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ f  ~ilun~ooznnnmu 
Ir 

L ~ u ~ ? ~ L L ~ z ~ ' ~ . I u ~ ~ ~ E ~ Q ~ ? u ~ L ~ E I ~ ' ~ . ~ & u  
- 

es ist eine kurze Betaubuna aenen den Schrnerz und die Unsinniakeit des Lebens. 
/ 

fi n~rn:nrnm~ Juhn ~rn:pl~~ubiaua~wd"u~~%m :iw&a;l&u 
Y 

(HH/SDH/18) 

(0u/0n/30) 

Die ~bersetzungsmethode, die im Kolpus am geringsten gefunden wird, gibt das 

deutsche es-Pronomen ins Thailandische mit dem Personalpronomen "CU" wieder. Nur 

41 Es-Pronomen aus 390 werden rnit dieserTechnik iibertmgen. 

Die Analyse des ijbersetzungsrnethode von dern es-Pronomen ins Thailandische 

hat gezeigt, dass die Weglassung im thailandischen Sprachsystem rndglich ist, wenn 

die getilgte Einheit bereits bewusst gernacht oder im Kontext vorenvahnt wird. Wenn 

die noch nicht erwahnte Einheit ausgetilgt wird, kann vermutlich in manchen Fallen zum 

kommunikativen Missverst3ndnis bzw. zur falschen Verstandigung fiihren, weil es im 

Kontext b m .  Gespach nicht pezise genug ist, was aus dem Satz ausgeklammert wird. 

Die Weglassung einer bestirnmten Sazkonstituente verletzt die syntaktische 

Regel im Thailandischen nicht. Es besteht hier einen groaen Unterschied zwischen 

deutscher und thailandischer Sprache. Wahrend eine sprachliche Konstituente im 

Thailandischen unter gewissen Urnstanden in einem Satz weggelassen werden kann, ist 



sie im Deutschen nicht zu tilgen, z.B. ein subjektivisches oder objektivisches Es, obwohl 

man aus dern umgebenden Kontext erschlienen kann, welche Konstituente eliminiert 

wid. 

Die zwei oben erwshnten ~bersetzungsbeispiele zeigen, dass die objektivische 

und subjektivische Es-Pronomina ins Thailandische nicht in Worten wiedergegeben 

werden. Trotz dieser Weglassund ist die obersetzung mit Hilfe des umgebenden 

Kontextes verstandlich. Die subjektivische und akkusativische Funktion kann man in der 

iJbersetzung auch noch begreifen, ohne sie sich wortwtjrtlich zeigen zu mussen. Irn 

Gegensatz dazu ist das akkusalivische Objekt in einem deutscben Satz nicht 

wegfassbar. 

ObwohS das "flu" im Thailandischen von den einschlagigen Grammatiker dem 

Pronomen zugeordnet und yon vielen thailandischen Deutschstudierenden irn 

Anfangsstadiurn als die einzige Ubersetzung von es-Konstruktionen im Deutschen 

angesehen wird, l3sst es sich aus der Analyse feststellen, dass man das es-Prowort in 

allen Fallen mit dern "Gu" zu iibertragen braucht. Es gibt dabei noch einen 

bemerkenswerten Punkt. Es handelt sich, urn genau zu sein, von der ~ b e r s e t z u n ~  des 

es-Pronomens rnit dem "fi~", die iinteressantenrveise den letzten Platz der 

Verwendungshaufigkeit der iibersetzungsmethoden einnirnmt. Sie wird nur mit 41 von 

390 es-Proworter benutzt, 

4.2 Die es-Konstruktion als Platzhalter 

Die vier untersuchten literarischen Werke bestehen aus 42 es-Ptatzhalter. Wie in 

der theoretischen Gmndlage postuliert gibt es irn Thailandischen keine 

Sprachkonstituente, die sptaktisch mit dern es-Platzhalter irn Deutschen vergleichen 

kann. Was jedoch in beiden Sprache gemeinsam existied wnd sich miteinander 

vergleichen IassE, ist die lnformationsstruktur b m .  Therna-Rhema Gliederung. Im 

Deutschen wird diese durch die Einbettung des es-Platzhalters in die ersie Sakposition 

erzeugt, wobei das eigentliche Subjekt irn Satz rfiematisiet-6 wird. Das es-Platzhalter und 

sein pragmatische Verhaltnis werden nach dern Korpus rnit den folgenden Methoden ins 

Thailandische dargestellt: 



- die Satzsteliung, wobei das eigentliche Subjekt im Deutschen die rechte und 

rhematische Spalte des ubersetzten Satzes. ( abgekiirzt mit PII) 

- das existentiale Verb "i" irn verbalen Satz, das das eigentliche Subjekt irn 

Deutschen rhematisch wirkt. (P1.2) 

- die Thema-Rhema Gliederung wid in der thailandischen ~bersetzung nicht 

iibertragen. (P13) 

Die meist gefundene ijbersetzungsmethode des es-Ptatzhalters im Korpus ist 

die P13, mit der die Thema-Rherna Gliedemng in die Zielsprache jedoch nicht pasizer 

wie im deutschen Originaltext iibertmgen werden kann: 

In diesem Beispiel wird das eigentliche Subjekt irn deutschen Originaltext ,,so 

wiele" nicht betont, wenn es in die Thailandische iibertmgen wid. Das Subjekt irn Thaila 

ndischen wird aber in der ersten SatzstelSe platziert, die irn Allgemeinen als thematische 

bzw. unbetonte Satzstelle gilt: 

OMA lngesarnt 

... es mogen mich ihrer so und hangen sich an mich, und da tut 

mifs weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke miteinander geht. 

~ w o ~ : ~ ~ ~ u n u ~ a u ~ ? u n z u ~ l n G m ~ ~ m ~ ~ ~  A$ hf8n~iumw$u~.m?d 

~ r ' ~ t . w w &  LSI L~u~d6?i?tlnidd~u~&tu 
- 

es mo en mich ihrer vi le und hangen sich an mich w 1 

Haufigksit 

der 

Vemvendung 

iJ bersetzungs- 

methode 

(JGIDWJ11) 

(0 om ot22) 

GIiick SID 

PI 1 

PI 2 

Werther 

1 

5 

1 

0 ---- 
4 

P13 4 

3 -- 
2 

1 

2 3 

6 

11 

2 ----- 
6 

17 ' 

22 



Am zweiten Platz nirnmt die ijbersetzungsmethode mit dern existentialen Verb 

"2" (P12) ein und den letzten Plak die [Jbertragung des Thema-Rhema Gliederung 

durch die Satzposition im Thailandischen (Ply).  

Wenn man theoretisch davon ausgeht, dass das eigentliche Subjekt, das durch 

einen Es-Platzhalter eingeleiten wird, in dem Satz t-hematisiert und betont werden soll, 

konnen die Plh? und Plh2 diese Thema-Rhema Gliedemng am deutlichsten darstellen 

kijnnen. Ourch sprachliche Mittel bzw. Satzintonatian wird das eigentliche Subjekt in 

dern Satz hervorgehoben. Die rneistgefundene Strategie ist interessanteweise jedoch 

keine Methode, die die Thema-Rherna Gliederung ins Thailandische demonstrieren kann. 

Die Reihenfotge von Satzkonsfituente und auch die komrnwnikative Grijne in der 

~bersetzung solcher Art hebt das eigentliche Subjekt nicht vor, sondern fomen sich 

einen thailsndischen Satz, dessen pragmatische Perspektive sich von der im originalen 

deutschen Text unte'rscheidet. Die ijbersetzung siehl so aus, als ob es in dern 

originalen Text keinen Es-Platzhalter und dessen pragmatischen Funktian gabe. Im 

Grofien und Ganzen sind die ijbrigen Methoden dagegen nicht in der Lage, dieses 

pragmatische Verhaltnis in allen ~bersetzungen explizit ausdriicken konnen. Sie sind 

sozusagen keine geeigneten Strategien zum ~bert ragen aller moglichen Erscheinungen 

von Es-Platzhalter, sonst wurde die Obersetzung fremd und nicht thailandisch tilingen. 

Der umgebende Kontext und die Adaquatheit sind noch die wichtigsten Kriterien bzw. 

Faktoren, fiir man bei der ubersetzung berucksichtigen muss. 

Obwohf die Phl 3 die Thema-Rhema-Gliederung nicht vollstandig 

veranschaulichen kann, gilt sie rneiner Ansicht nach als "der miftele Weg" bm. 

geeigr~eteste Methode. Der Inhalt weicht nicht erheblich van dern des Ausgangtextes 

ab und ist fijr die Thailander verstandlich. 

Aus der obersetzungsanalyse mit der syntakfischen Funktionen als Platrhaker 

wid  ES niernais mif dern Personalpronomen "aWu " jm ThaifBndischen wiedergegeben. 

Dass das nicht zu finden ist, gilt m.E. im Allgemeinen sowohl fur die Ubersetzung als 

auch fur den ~bersetzungsunterricht ais ziernlich erfreulich. Der es-Platzhalter Iasst sich 

aufgrund seiner syntaktischen Funktionen in keinen Fallen mit dern "SdY1' iibertragen, 

weil er in erster Linie nicht als Pronomen fungiert. Apodiktisch ware es nicht falsch zu 

behaupten, dass der es-Platzhalter f i j r  das eigentliche Subjekt im Satz steht und es 



rhematisch macht, kongruiert dieser Platzhalter jedoch weder mit Kasus nach Numerus 

des eigentlichen Subjekts. Wenn man weitemin die Position des Platzhalters irn Satz mit 

der des Pronomens vergleicht, ist die Verschiebbarkeit des Pronomens etwa freier, 

wahrend der es-Platzhalter nur die erste Position besetzen muss. 

I 

4.3 Die esKonstruktion als Korrelat 

Die Anzaht von es-Korrefat in den untersuchten ijbersetzungsarbeiten betr;dgt 

138. Sie lassen sich mit folgenden drei Methoden wiedergegeben. 

- Der lnhalt des Hauptsatzes im deutschen Originaltext wird in der 

~bersetzung vor dern des Nebensatzes gestellt. Das Personalpronomen 

"GU" als kataphorischer Rep~sentant nimrnt die erste Satzstelle ein. 

(abgekurrt mit Korl )  

- Der lnhalt des Nebensatzes im Deutschen wird nach dem des Hauptsatzes 

gestellt. (Ko f l )  

- Der lnhalt des Hauptsatzes im Deutschen wird vor dem des Nebensatzes 

gestellt. (KorlJ) 

Die meisten es-Korrelat werden mit der Kor3 ijbertragen: der Fnhalt im 

deutschen Originaltext wfrd der Sakreihe nach ubertragen: 

Wie hat sie es geschafft, aus dem Heim zu komrnen, ohne daR sie 

sich zum Sarnmeln gerneldet hat ? - 
d c  p m ~ d ~ a d ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ n u ~ ~ a n ~ ~ u ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d a n  

Giud*l* 

(MPJ WMHl18) 

(ool umW 25) 



Der lnhalt im deutschen Hauptsatz wird in der thailandischen ijbersetzung vor dern irn 

Nebensatz gestelft: 

Hauptsatz Nebensatz 

Wie hat sie es geschafft, aus dem Heim zu kommen, .... 

I 
Die ijbersetzungsmethode (Kor2) nirnrnt den 2. Plats ein: bei 21 aus 138 es- 

Korrelat im Korpus steht der inhalt des Nebensatzes in der thailandischen ijbersetzung 

vor dern des Hauptsatzes. Die ijbersetm~n~srnethode mit dern Personalpronomen "CU" 

als kataphorischer Repdsentant fijr den lnhalt irn Nebensatz am selten vor. 

Beim ljberiragen des Korrelats gewinnt die Thema-Rhema Gliederung wieder an 

Bedeutung. Wie bereits vorerwghnt im vorherigen Kapitel funkgiert das Es-Korrelat fijr 

den nachkommenden Nebensatz. Es dient als der erijffende Teit jeweiliger Aussage, 

dessen mitkommenden Nebensatz als die Informationserganzung funktioniert. Die 

~bersetzungmethode von Kor 3, die zu dieser Kategorie in grof3er Zahl gefunden wird, 

ist eine von drei Methoden, die explizit Thema-Rhema Gliederung schildern kann. Der 

rhernatische lnhalt irn untergeordneten Satz wird rechts piatziert und der im 

ijbergeordneten Satz, der mit dern es-Korrelat eingeleitet wird, befindet sich in der 

iiblichen Position des Themas, d.h. der linken Seite. 

8ei Kor 1 ist es auch der Fall. Der rhernatische lnhalt von dem iebensatz ist in 

der ~bersetzung rechts besetzt. Die linke Seite des iibersetzten Satzes ist "mehr 

thematisch" durch die Einleitung von dern thematisierten "ff~l'. Die Thema-Rhema 

Gliederung kann dadurch auch dargestellt werden. 

4.4 Die ljbersetzung von dem es- formalen SubjeM bzw. Objekt 

Aus dern Korpus gibt es f 49 es-fomnales Subjekt und Objekt. Die vielfaltigen 

syntaktischen Erscheinungen vor deutschen es-FS und es-FO aus dern Korpus lassen 

sich ins Thailandische rnit drei ijbersetzungsmethoden wiedergegeben: 



- Das es-FS und esFO werden mit subjektlosen und objektlosen Satze 

wiedergegeben. ( abgekiirzt rnit FWO3') 

- Das es-FS wird mit Wiirten oder Phrasen ijbersetzt, deren Funktion in die 

Zieisprache als Subjekt des Satzes betrachtet werden kann. (FS/F02) 

- Das es-FS wird in der ~bersetzung getilgt, weil es bereits irn vorherigen Satz 

bzw. urngebenden Kontext vererwahnt oder erschliehbar ist. (FSJF03) 

Es wird jedoch gefunden, dass eine bestimmte syntaktische Erscheinung von 

Es rnit rnehreren Methoden ijbertragen werden kann. Die Frequenz der 

~bersetzungsrnethode fijr diese es-Konstmktion w i d  deshalb nach ihren jeweiligen 

gramrnatischen Erscheinungen in der folgenclen Tabelle dargestellt. Sie zeigt die 

gesamte Verwendungsfrequenz einer 1Jbersetzungsmethede zu jeder grammatishen 

Erscheinung von esFS und es-FO irn Korpus dargestellt: 

Die Tabelle oben zeigt, dass die Methode FSJF02, bei der man das Subjekt bzw. 

Agens im Satz einsetzt, am meisten verwendet wird. Am meiten Platz kommt die 

Methode FS/FOI und die FS/F03 nimmt den letzten Platz ein. Im Allgemeinen lasst es 

sich an diesem Befund behaupten, dass die Obersetzung ahne Subjekt bei dem es-FS 

vewendet wid ,  wenn der Agens irn Satz und auch im umgebenden Kontext nicht zu 

Es-FO 0 0 

lngesamt 

Haufigkeit der Verwendung 

67 

2 

72 

1 

10 

3 



finden ist. Am deuttichsten ist der Fall von der ijbersetzzlng des Es gibf ... Konstruktion, 

in der man den eigentlichen Urheber einer bestimmten Sache oder Handlung genau 

bezeichnen kann. ~ h n l i c h  wie die kurz genannte feste Wendung wird das esFS mit 

manchen pddikativen Adjektiven (z.B. die zur Bezeichnung des Zeitpunktes und der 

Tageszeit) ebenfalls ins Thailandi~che ohne Subjekt ubertragen: 

Die ,Es gibt ..."- Konstruktion in diesem Bkispiel wird mit dern existentialen Verb 

"s" im ~hailgndischen iibertragen. Im Satz kornmt das Subjekt nicht "or. 

Deshalb laufe ich schnell die Wilhelmstral3e hinauf bis zur gmkn 

Kreuzung. Dort gibt es ein paar Laden. 

Dort ~ i b t  es ein paar Laden. 

(MPAWMvtHI19) 
P 

Die ~bersetzungsrnethode F S m 2  spielt eine bedeutende Rolle bei der 

ijbertragung des es-FSs mit Person oder Sache irn Dativ ins Thailandische. Es findet an 

dieser Stelle ein syntaktischer Unterschied statt: 

51u 

Das irn Gativ stehende 'mir' im deutschen Satz w i d  ins Thailandische als 

Subjekt des Sakes iibertragen. Alle es-Konstruktionen von solcher Art werden in vier 

ausgewahlten Werken rnit dieser ijbersetzungsmethode ubertragen. 

Die Wittewngsverben lassen sich in meisten Fallen mit Subjekt ilbertragen. 

Man kann das beispielweise bei dem Satz Es regnet, wobei das €3 semantisch leer ist. 

Mir hat es in dern Heim nicht gefz!!en, weil ich niemanden gekannt 

haben, ... 

~uti.i~auno~u~fiiuinu w n~~u~~<n; in lno  

(MPIWMHIS) 

(ooJum~14) 



In der thailandischen ~bersetzung wird das Es demgegeniiber ein Subjekt versetzt (ded 

mn), wobei du (das Regen) selbst in dem Satz als der Taterfungiert. 

Die Weglassung des Subjekts bei der Methode FS/FO1 ist irn Groaen und 

Ganzen dadurch entstanden, dass der Tater im Satz nicht identifizierbar ist. Bei der 

Methode FSlF02 wird das Subjekt dagegen irn Satz eingebettet, weil es sich mit Hilfe 

des Kontextes erschliel3en Iasst, wer der Urheber eines bestimrnten Ereignisses und 

einer Handlung ist. Bei rnanchen grammatischen Erscheinungen von es-FS spielt die 

grammatische Wechslung in der thailandischen ijbersetzung eine bedeutende Rolle, 

z.8 bei dem es-FS mit Person Fm Dativ. Bei den anderen Erscheinungen wie das es-FS 

mit Verben ohne Agens versuchen die [Jbersetzer aber, den Tater des Sakes, der im 

deutschen Originartext nicht zu identifizieren ist, rnit Hilfe des Kontextes zu suchen. 



Das Ziel der Arbeit ist, die (Jbersetzung der es-Konstruktianen in deutschen 

literarischen Werken ins Thailandische zu u ntersuchen und alle 

i jbersete~n~srnogli~hkeiten bzw. ~bersetzungsmethoden der es-Konstruktionen 

zusarnrnenzustef~en. Die Arbeit basiert auf die Annahrne, dass bisher die es- 

Konstruktionen irn Thailandischen meistens rnit dern thail2ndischen "CU" iibertragen 

werden, was nicht der Fall sein sollte. 

Die es-Konstruktion fungiert irn Deutschen nicht nur als Pronomen, sonlfem aber 

auch als Platzhalter, Korrelat und formales Subjektl Objekt. Alufgrund ihrer 

rnannigfalitigen Funktion von dieser Konstruktion Iasst sie sich bei dern ijbertragen ins 

Thailandische nicht mit einer einzigen Methode darstellen. Die 719 es-Konstruktionen in 

vier ausgewshlten Werkeh haben gezeigt, dass man das Es unterschiedlich und 

~annigfal t ig ins Thailandische ijbertragen kann. Die Obersetzung von allen 

Erscheinungsformen von Es mit dem Personalpronomen "6~", dessen syntaktische 

Funktion nur teilweise rnit der grammatischeln Rollen von Es abdeckt, gilt deshalb nicht 

nur inkorrekt, sondem auch in rnanchen Fallen "unthailandisch". 

Irn Laufe der Untersuchung wird gefunden, dass man bei der Obersetzung von 

es-Konstruktionen nicht imrner an ihren syntaktischen Funktionen festhalten kann. Wenn 

man beispielsweise Es als Pronomen und Korrelat zu ijbedragen versucht, kann man 

seine grammatische Funktion in Betracht ziehen, weif es im Thailandischen ahnliche 

Sprachrnittel gibt, die syntaktisch genau wie Es als Pronomen und Es als Korrelat 

funigeren. Bei Es als formales Subjekt und Objekt ist es dagegen etwa schwierig, seine 

syntaktische Funktionen direkt wiederrugeben, weil sie im Thailandischen nicht existiert. 

In diesem Fall spielt seine semantische Funktion eine bedeutend Rolle beim ijbertragen. 

Es wird aber auch gefunden, dass man sich manchmal weder an der syntaktischen 

noch semantischen Funktion wenden kann: man spricht an dieser StelIe von dem Es als 

Platzhalter, dessen syntaktische Funktion irn Thailandischen nicht existiert. Was aber 

rnit thailandischer Sprache zu vergleichen bleibt, ist seine Thema-Rhema Gliederung, 



die das eigentliche Subjekt i rn Deutschen rhernatisiert. Es kann bei der ~bersetzung 

des es-Platzhalters ins Thailgndische angenornmen werden, dass seine grarnmatische 

als auch sernantische Rolle, die niemals irn Thailandischen vorkommen, vemachlassigt 

werden kilnnen. 

Die samtlichen ljbersetzungstratergien zu jeweiliger Erscheinungsformen von 

es-Konstruktion lassen sich zusamrnenfassend in der folgenden Tabells 

veranschaulichen: 

1.2 Weglassen von Es als Objekt 

1.3 Mit der semantisch entsprechenden 

Konstituente irn Thai ubertragen 

1.4 Mit dem Personalpronomen "ah" irn 

deutschen Originaltext w i d  durch die 

Satzintonation in der Zielsprache 

2.2 Die Thema-Rherna Gliederung wisd 

durch die Konstruktion "s ..." ausgedriickt. 

2.3 Die Vemachlassigung der Thema- 

33 Die es-Konstruktion als Korrelat 

Rhewa Gliedenrng und stattdessen mit 

nomalen Satzposition 

3.1 Der lnhalt im Hauptsatz w i d  vor dem 

im Nebensatz vorgestellt. Das 

satzeruffnende "aJ'ldl' wird in der ersten 

Position eingesetzt. 

3.2 Der lnhalt im Heuptsatz wird nach dern 1 

irn Nebensah gestellt, 



Es bedeutet jedoch nicht, dass die Mijglichkeit der ~bersetzung dieser 

Konstruktion im Deutschen nur besteht, wie in dieser Arbeit dargestellt wird. Die 

iJbersetzungsmlijglichkeit kann griiSJer und unterschiedlich sein, wenn die 

ijbersetzungen von anderen Textsorten untersucht werden. Es ist weiterbin zu 

betonen, class die ~bersetzungsrnethoden in dem oben prihentierten Befund keine 

besten ~bersetzun~sstraiegien beanspruchen, sondem nur die bestmuglichen, die in 

den untersuchten [Jbersetzungen gefunden werden. Bei der Entscheidung einer 

Methode sol1 man sfch immer iiberiegen, ob dadurch die ~bersetzung mit dern 

umgebenden Kontext und den Kommunikationsabsichten im Ausgangstext 

ubereinstirnrnt und adaquat mit der natijrlichen Zielsprache iibertragen wird. Alle 

~berse~zungsmethoden sind sozusagen rn~glich, solange sie den Sinn und die 

entsprechende Funktion von Es in der Ausgangsspmche iibertragen lasst. 

4) Die es-Konstruktion als formales Subjekt 

und Objekt 

3.3 Der lnhalt im Hauptsatz w i d  vvos dem 

irn Nebensatz vorgestellt. 

4.1 Es fungiert nicht mehr als Subjekt oder 

Objekt und wird aus dem Satz getilgt. 

4.2 Es wird ein aus dern Kontext 

geschafften Subjekt gegeben. 
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