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Unwersity ofCologne 

A B S T R A C T . Using a story by the Finnish author Aino Kal las (1878-
1956) as an example, this article addresses the ąuestion whether 
and to what extent the methodology of linguistic analysis can con-
tribute to the interpretation of literary texts. A closer look at perso-
nal-deictic expressions and grammatical subjects in this story shows 
that such a linguistic analysis of certain stylistic phenomena in a 
given literary text may support and elucidate the literary interpre
tation of that text. 

1. LINGUISTIK UND LITERARISCHE TEXTE 

„Warum sind literarische Texte linguistisch inter-
essant?" heifit der Titel eines umfangreichen Aufsatzes, i n dem Henrik 
Nikula (1990) das nicht ganz unproblematische Yerhaltnis zwischen 
Linguistik und Literaturwissenschaft aus der Sicht eines literarisch 
interessierten Linguisten thematisiert. Die Yoraussetzungen f i i r ein 
fruchtbares Zusammenspiel von Sprach- und Literaturwissenschaft sind 
in ihrem Beriihrungspunkt, dem literarischen Text ais sprachlichem 
Zeichen, begriindet. Die Probleme des Zusammenspiels r i ihren daher, 
dass die beiden Disziplinen mit einem unterschiedlichen Interesse und 
folglich auch mit unterschiedlichen Methoden an den Text herangehen: 
Die Linguistik interessieren Form und Struktur, die Literaturwissen
schaft Inhalt und Bedeutung. Oder anders ausgedriickt: I n der Lingui -

1 Dieser Aufsatz, der auch in der Festschrift fiir Prof. D r . H e n r i k N i k u l a ( T u r -
ku /Finnland) verdffentlicht w i r d , ist eine iiberarbeitete Y e r s i o n des Yortrags , den ich a m 
Zweiten Kóln-Posener Skandinavist ik -Symposion i m M a i 2000 in K o l n gehalten habe. 
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stik geht es um Textanalyse, in der Literaturwissenschaft um Werk-
interpretation (vgl. Nikula 1990, 6). I n diesem Aufsatz, der von Henrik 
Nikulas linguistisch-literarischen Grenziibergangen angeregt ist, wird 
am Beispiel einer Erzahlung der fmnischen Schriftstellerin Aino Kallas 
(1878-1956) auf die Frage eingegangen, ob und inwiefern linguistische 
Analysemethoden zur Interpretation eines literarischen Textes beitra-
gen konnten. 

2. PIMEYS - E I N E I M P R E S S I O N I S T I S C H E E R Z A H L U N G 

Aino Kallas hat die Erzahlung Pimeys (,Die Finsternis') schon An-
fang des Jahres 1911 geschrieben (PK 554), aber erschienen ist sie erst 
1913 i n der Sammlung Ldhtevien laiuojen kaupunki (,Die Stadt der ab-
fahrenden Schiffe'),^ die einen Umbruch in ihrem literarischen Schaffen 
dokumentiert (vgl. K. Laitinen 1995, 163). Die ersten Erzahlungen der 
Sammlung sind 1906 und 1908 entstanden und gehoren noch thema-
tisch und stilistisch zu der kritisch-realistischen Schaffensperiode von 
Aino Kallas (s. K. Laitinen 1995, 92-95). Schon Ende 1908 stellt sie aber 
i n einer Tagebuchaufzeichnung fest, dass sie die realistische Technik, 
die sie sich mi t viel Miihe angeeignet hatte, nicht mehr befriedigt (PK 
459-460). Sie fiihlte sich mehr und mehr zum literarischen Impressio-
nismus hingezogen (PK 406, 462-463), und so sind die in den Jahren 
1911 und 1912 geschriebenen Erzahlungen, darunter auch Pimeys, so-
wohl i n erzahlerischer ais auch stilistischer Hinsicht durch den Impres-
sionismus gepragt. Die zuletzt entstandenen Erzahlungen weisen dage-
gen schon auf die neue Schaffensperiode hin, die ihre volle Entfaltung in 
den archaisch-stilisierten, balladesken und auf das M3d;hische zuriick-
greifenden Romanen der 20er Jahre findet. 

Pimeys ist eine kurze Erzahlung mit knapp zweitausend Wortern, 
die sich i n sechs inhaltl ich relativ unabhangige Abschnitte gliedert. 
Thematisch befasst sie sich mi t der Problematik der Kj-ankheit und des 
Todes, und ais Leitmotive lassen sich Fieber, Krankheit, Tod, Finsternis 
und die Yielfaltigkeit des Ichs herauskristallisieren (K. Laitinen 1995, 
227). Die Komposition der Erzahlung baut nicht auf der Wiedergabe 
eines logischen Handlungsverlaufs, sondern kann eher ais ein Thema 
mit Yariationen bezeichnet werden (K. Laitinen 1995,'^27): 

2 Die deutsche tJbersetzung von Stefan Moster ist 2000 i m Jahrbuch fiir finnisch-
deutsche Literaturbeziehungen erschienen, und z w a r ais ein Beispiel fiir die D y n a m i k , die 
s ich „in der f innischen L i t e r a t u r u m die Wende z u m 20. J a h r h u n d e r t entfaltete" (Moster 
2000, 189) 
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I m e r s t e n A b s c h n i t t b e s c h r e i b t die H a u p t f i g u r i h r e n Z u s t a n d : S i e h a t F i e b e r 
u n d s c h i l d e r t d e n K a m p f der K r a n k h e i t s e r r e g e r i n i h r e m Kórper. I m z w e i t e n 
A b s c h n i t t steigt die T e m p e r a t u r w e i t e r , u n d die H a u p t f i g u r lobt i h r e K r a n k 
heit , die T u b e r k u l o s e , a i s e i n e K r a n k h e i t , dereń A u s w i r k u n g e n i n j e d e r H i n 
s i c h t d u r c h a u s positiv z u b e w e r t e n s i n d . D e r drit te A b s c h n i t t e n t h a l t U b e r l e -
gungen u n d V o r s t e l l u n g e n i iber d e n T o d i m A l l g e m e i n e n , a b e r a u c h tiber d e n 
eigenen T o d . D e r v i e r t e A b s c h n i t t b e s c h r e i b t e i n e schlaflose N a c h t m i t G e f i i h -
l e n d e r R e s i g n a t i o n u n d G e d a n k e n i i b e r d e n S i n n des L e b e n s . I m fiinften A b 
schnitt w a c h t die H a u p t f i g u r ohne T e m p e r a t u r auf, a n S t e l l e d e r I n t r o s p e k t i o n 
tri t t die B e o b a c h t u n g der Aufienwelt, a n Stel le der E u p h o r i e eine tiefe A b n e i g u n g 
gegen die K r a n k h e i t , eine Selbstironie, j a fast eine S e l b s t v e r a c h t u n g . I m l e t z t e n 
A b s c h n i t t w i r d die H a u p t f i g u r m i t i h r e r A n g s t vor der K r a n k h e i t u n d vor d e m 
T o d konfrontiert, d e n sie m i t e iner al les u m h i i l l e n d e n F i n s t e r n i s vergleicht. 

Die zeitgenossische K r i t i k hat der Erzahlung nicht viel Bedeutung 
beigemessen (s. L L K 1995, 91-98), aber sie ist ein ausgezeichnetes Bei
spiel fiir die Stilpluralitat, die die Literatur um die Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert i n ganz Europa pragt (s. Brunner/Moritz 1997, 154). 
Mit dem Symbolismus verbindet sie das Todesthema und die symbolisti-
sche Yerbindung von Tod und Finsternis (s. K. Laitinen 1995, 200), mi t 
der literarischen Decadence die Erkrankung der Hauptfigur an Tuber
kulose, „die klassische Erkrankung i n der Literatur des Fin-de-siecle" 
(Moster 2000, 191), sowie die Yerherrlichung der Krankheit ais Quelle 
der Schónheit. Yor allem aber ist Pimeys eine Erzahlung, die in ihrer 
Thematik, Komposition, Grundstimmung und Struktur sowie i n ihrem 
Ausdruck und Stil dem literarischen Impressionismus verpflichtet ist (s. 
K. Laitinen 1995, 226-227). 

Den Ausgangspunkt der impressionistischen Erzahltechnik bildet 
eine Realitatsauffassung, die „die Wirklichkeit in erster Linie ais eine 
Summe von fliichtigen, hochst subjektiven Eindriicken versteht" 
(Striimper-Krobb 1997, 39). I n der impressionistischen Erzahlweise tre-
ten „dramatische Handlung und logische Erklarungen [...] hinter sub-
jektiver, assoziativer Zustandsschilderung zuriick", und die kontinuier-
liche Handlung wird durch eine lockere Szenenfolge aufgelost (Stri im
per-Krobb 1997, 41, 43). Diese Yerfahren sind auch f i i r die Erzahlweise 
in Pimeys charakteristisch. Die Erzahlung ist eine Rhapsodie von ober-
flachlich registrierten Stimmungen, Eindriicken und Gedanken (K. La i 
tinen 1995, 227), in der nicht objektives, logisches Erzahlen oder reflek-
tierendes, analytisches Denken dominieren, sondern die subjektive 
Wahrnehmung, schnell wechselnde Impressionen, punktuelle Details 
und eine Yielfalt von Sinneseindriicken. 

Zusammen mit den impressionistischen Erzahlverfahren werden 
sprachliche Mit te l verwendet, die wiederum ais Charakteristika des 
impressionistischen Stils bezeichnet werden konnen. Diese impressioni
stischen Stilmittel scheinen, wenn man z. B. die Studie von Thon (1928) 
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zur Sprache des deutschen Impressionismus und die danische Studie 
von Kristensen (1955) miteinander vergleicht, einen gewissen sprach-
iibergreifenden Charakter zu haben, so dass auch K Laitinen (1995, 217), 
der den Sti l i n Aino Kallas' impressionistischen Erzahlungen analysiert, 
feststellen muss, dass sich die Ergebnisse von Kristensen „erstaunlich 
gut" auf die impressionistische Charakterisierung finnischer und estni-
scher Prosatexte anwenden lassen. Zu den lexikalischen Stilmitteln des 
Impressionismus gehoren u. a. die haufige Substantivierung von Yerben 
und Adjektiven, die Bevorzugung von bedcutungsarmen und inaktiven 
Yerben, die Anhaufung von Adjektiven, die haufige Yerwendung von 
Lexemen der Sinneswahrnehmung sowie die Bildung neuer und unge-
wohnlicher Wortbildungsprodukte, wahrend im syntaktischen Bereich 
u. a. die haufige Yerwendung von Appositionen und infiniten Yerbfor-
men, der parataktische Satzbau, verschiedene Wiederholungsstruktu-
ren und die Bevorzugung markierter Satzgliedfolgen zu erwahnen sind 
(s. K. Laitinen 1995, 218-219; Striimper-Krobb 1997, 40-41). 

I n Pimeys w i rd von diesen sprachlichen Mitte ln haufig Gebrauch 
gemacht. Zwar miissen diese Sti lmittel , wie Striimper-Krobb (1997, 41) 
bemerkt, nicht unbedingt einen impressionistischen Text signalisieren, 
aber wenn sie gebiindelt und zusammen mit den impressionistischen 
Erzahlverfahren verwendet werden, leisten sie einen wesentlichen Bei-
trag zum Ausdruck des impressionistischen Darstellungsinteresses. Im 
lexikalischen Bereich findet man Anhaufungen von Adjektiven, die die 
Yielfalt der Sinneseindrucke beschreiben, z. B. die groPen und leuchten-
den Blumen (AKd 241/AK 49),^ der heimliche, fast kórperlich spurbare 
Ekel (AKd 241/AK 50), das kurze, schneidende Klacken (AKd 240/AK 
47), sowie Substantivierungen von Adjektiven, durch die diese Sinnes-
eindriicke vergegenstandlicht werden, z. B. etwas unerkldrlich SU/3es, 
etwas Starkes (AKd 240/AK 47). An Stelle von aktiven Yerbformen tre-
ten Yerbalsubstantive und infinite Yerbformen auf, wodurch nicht die 
Handlung, sondern die dadurch entstandene Situation, das Wahrnehm-
bare, zum Gegenstand des Erzahlens gemacht wird (vgl. Striimper-
Krobb 1997, 48-49), z. B. der Schrei des Neugeborenen (AKd 240/AK 47), 
das Wissen um die Krankheit (AKd 238/AK 43). I m Syntaxbereich fallt 
die haufige Yerwendung der parataktischen Yerkniipfung mit der Kon-
junkt ion ja (,und') auf,^ was die unstrukturierte Erzahlweise ohne kau-

3 A u s Platzgrunden werden Beispiele n u r nach der deutschen Obersetzung zitiert. 
4 N e u n von den insgesamt 147 Gesamtsatzen fangen mit ja an , und iiber zehn Pro-

zent der fast dreihundert Tei lsatze oder satzwertigen Infinitiv- bzw. Partizipialkonstruk-
tionen werden mit ja miteinander verkniipft. - U n t e r einem Gesamtsatz w i r d hier eine 
graphische E i n h e i t verstanden, die zwischen zwei Satzendzeichen steht, unter einem 
Tei lsatz e in Syntagma, das ein fmites Verb enthalt (das allerdings in periphrastischen 
Yerbformen elliptisch el iminiert sein kann) . 
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sale und temporale Zusammenhange widerspiegelt (vgl. Striimper-
Krobb 1997, 49). Auffallend oft werden auch drei Punkte ais Satzendzei
chen verwendet,5 die die Fliichtigkeit und Zufalligkeit der Eindriicke 
andeuten (vgl. Rojola 1995, X I ; L . Laitinen 1995, 219). 

3. LITERARISCHES UND LINGUISTISCHES SUBJEKT 

Fiir die Literatur der Jahrhundertwende ist charakteristisch, dass 
„die Frage nach dem Ich neue, wesentliche Bedeutung" gewinnt und „die 
Suche des Individuums nach dem eigenen Ich" i n den Yordergrund 
riickt (Moster 2000, 189). I n Pimeys w i rd die Ich-Frage insofern thema
tisiert, ais es sich um eine introspektive Ich-Erzahlung handelt, i n der 
die Hauptfigur auch noch Ahnlichkeiten mi t der Autorin selbst hat, und 
indem die Yielfaltigkeit des Ichs einen thematischen Schwerpunkt der 
Erzahlung bildet. 

Obwohl das erzahlende und erlebende Ich nicht vorgestellt oder na-
her charakterisiert wird - die Autorin verzichtet sogar auf jegliche se-
xusexplizierende Hinweise - ist es naheliegend, eine enge Yerbindung 
zwischen dem Ich der Erzahlung und der Autorin zu yermuten.^ Aino 
Kallas war namlich selbst an Tuberkulose erkrankt, yerbrachte drei 
Monate zwischen Dezember 1908 und Marz 1909 i n einem Sanatorium 
in Siid-Finnland und hat viele Tagebuchaufzeichnungen dieser Zeit -
einige sogar wortwortlich - i n Pimeys eingebaut (s. K. Laitinen 1995, 
163-164, 349). Trotz der biographischen Gemeinsamkeiten ware aber 
nicht nur die Gleichsetzung der Hauptfigur und der Autorin, sondern 
auch die Gleichsetzung der Erzahlinstanz und der Autorin voreilig, 
denn die Beziehungen zwischen diesen beiden Subjektinstanzen - i n 
Anlehnung an Benveniste „sujet d'enonciation" und „sujet d'enoncś" 
(s. L. Laitinen 1995, 43-46) - sind weitaus komplexer.'' 

Naheliegend ist auch, eine enge Yerbindung zwischen zwei weiteren 
Subjektinstanzen zu vermuten, namlich zwischen dem literarischen und 
dem linguistischen Subjekt, zumindest wenn man in Anlehnung an Bos-
song (1992, 122) die Sprache prinzipiell ais „subjektzentriert" betrach-
tet, und zwar i n dem Sinne, dass „das Subjekt, der handelnde und emp-
findende Mensch [...], Muster und Urbi ld von Satzgegenstanden aller 

5 Insgesamt elf GesamtsStze werden mit drei P u n k t e n abgeschlossen. 
s A u c h Moster (2000, 191) verwendet i n seiner Besprechung die F o r m e n „Protago-

nist in " und „Ich-Erzahlerin". 
' E i n e n E i n s t i e g in die Subjektfrage, a u f die h ier nicht n a h e r eingegangen werden 

k a n n , bieten z. B . die A r t i k e l i n L y y t i k a i n e n (1995). 
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A r t " ist. Yersteht man unter dem literarischen Subjekt einer Ich-
Erzahlung die mi t der Erzahlinstanz zusammenfallende Handlungsfi
gur und unter dem linguistischen Subjekt einer Nominativsprache das 
mit dem unmarkierten Kasus Nominativ kodierte Satzglied, konnte der 
Gleichlauf dieser beiden Subjektinstanzen auf das Prinzip der Egozen-
tr iz i tat i n der grammatischen Kodierung semantischer Information zu-
riickgefiihrt werden. Zubin (1982, 248-250) hat die Hypothese aufge-
stellt, dass der Sprecher/Schreiber die Nominatiy- bzw. Subjektstelle 
nach seinem primaren Interesse besetzt. Wenn dieses Interesse nicht 
external motiviert ist, folgt er der folgenden ego- und anthropozentri-
schen Hierarchie: Sprechen/Schreiber > Horer/Leser > andere Personen 
> andere Lebewesen > Konkreta > Abstrakta.^ Nach dieser Hypothese 
ware das Zusammenfallen des literarischen und des linguistischen 
Subjekts i n einer Ich-Erzahlung zwar erwartungsgemaB aber keines-
wegs notwendig, denn der Fokus des Sprecher-ZSchreiberinteresses 
kann external motiviert sein, und dann wird die Subjektstelle nach ei
ner diskursiven Prominenzhierarchie besetzt. Somit entspricht das Yer
haltnis zwischen dem literarischen und dem linguistischen Subjekt dem 
Yerhaltnis der semantischen und der syntaktischen Struktur im Allge
meinen, denn es handelt sich trotz gewisser Interdependenzen um zwei 
autonome Kategorien, die zwar zusammenfallen konnen, aber nicht 
miissen. 

4. ZUR IDENTIFIKATION UND SICHTBARKEIT 
DES LITERARISCHEN SUBJEKTS 

Nach dem klassischen Konzept der drei idealtypischen Erzahlsitua-
tionen von Stanzel (1995) reprasentiert Pimeys die Ich-Erzahlsituation, 
dereń primares Merkmal nach Brunnen/Moritz (1997, 89) „die Identitat 
der Seinsbereiche von Erzahler und Figuren" ist und die sekundar 
durch „das Uberwiegen einer an einen bestimmten Standort gebunde-
nen Innenperspektive" und „die Prasenz einer Erzahlerfigur" gekenn-
zeichnet ist. Nach der einschlagigen Literatur (z. B. Yogt 1991, 300) 
wird der Identitat der Erzahlinstanz und der perspektivisch fokalisier-
ten Handlungsfigur sprachlich dadurch Rechnung getragen, dass auf 
beide durch die 1. Person Singular referiert wird . I n Pimeys stehen von 
den insgesamt 215 personal-deiktischen Elementen,^ die auf die Erzahl
instanz und Hauptfigur referieren, nur zwei Dritte l (144) i n der 1. P. 

8 S . a u c h die i n Zubin (1982, 248) angefuhrte L i t e r a t u r . 
9 A i s personal-deiktische Elemente werden hier Personalpronomina, Personalen-

dungen von Y e r b e n u n d Possessivsuffixe verstanden. 
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Sg., denn fur die Selbstreferenz werden auch die 1. P. Plural (21,4 %) 
und die 2. P. Singular (11,6 %) verwendet. Die 1. P. PI. t r i t t i m dritten 
und in den zwei letzten Abschnitten auf, vor allem wenn die Hauptfigur 
iiber den Tod reflektiert und sich selbst dabei ais Teil eines Kollektivs -
entweder der ganzen Menschheit oder ihrer Mitpatienten im Sanatorium 
- yersteht, die die gemeinsame Erfahrung, die Ratlosigkeit und U n -
sicherheit yor dem Tod, yerbindet, z. B. Wenn wir alles andere auf der 
Welt erfahren haben, fdngt dann unsere Todesneugierde an? (AKd 
240/AK 46). Die 2. P. Sg. kommt nur i m letzten Abschnitt yor, und zwar 
dann, wenn das niichtern denkende Ich yon heute i n einem „inneren 
Dialog" seine Worte an das yon der Krankheit schwarmende Ich yon 
gestern adressiert, z. B. So lange du dir die Jasminbiische und den Tod 
in Schónheit uorstellst, weifit du noch nichts vom Sterben. (AKd 242/AK 
51-52). Es zeigt sich, dass durch die Yerwendung der yerschiedenen 
personal-deiktischen Elemente die standortgebundene Innenperspektiye 
einer Ich-Erzahlung auch subtil yariiert werden kann, um eine perspek-
tiyische Monotonie zu yermeiden. 

Da i n Pimeys neben den personal-deiktischen Elementen der 1. und 
2. Person auch noch weitere Lexeme yorkommen, die sich auf die Er
zahlinstanz und Hauptfigur beziehen, scheint die f i ir die Ich-
Erzahlsituation charakteristische Prasenz der Erzahlerfigur gewahrlei-
stet zu sein. Andererseits gilt ais ein wichtiges Charakteristikum der 
impressionistischen Erzahlweise, dass die Wahrnehmung i n den Mi t te l -
punkt riickt und das erzahlende und erlebende Ich zuweilen i n den H i n -
tergrund treten muss (ygl. K. Laitinen 1995, 226-227). Eine nahere Be-
trachtung der personal-deiktischen Elemente zeigt, wie das literarische 
Subjekt im Finnischen yor allem durch zwei sprachliche Prozeduren 
gleichzeitig ais prasent und doch unsichtbar gekennzeichnet werden 
kann. Zum einen ist das Finnische eine NuU-Subjekt-Sprache, i n der 
unmarkierte pronominale Subjekte i n der 1. und 2. Person weggelassen 
werden, und zum anderen kennt das Finnische kein Possessiypronomen, 
sondern driickt das possessiye Yerhaltnis primar durch ein Possessiy-
suffiK aus, zu dem allerdings sekundar ein Personalpronomen im Geni-
tiy treten kann. I n Pimeys gibt es insgesamt 86 personal-deiktische 
Subjekte in der 1. und 2. Person, yon denen nur zwolf mi t einem prono-
minalen Subjekt yorkommen; die Anzahl der Possessiysuffixe der 1. und 
2. Person betragt 64, wobei nur i n f i inf Fallen das Possessiysuffix durch 
ein Personalpronomen begleitet wird.io Obwohl die Personalendung und 

1° Unter den Possessivsuffixen gibt es fiinf F a l l e , i n denen das SufTiK a n eine infinite 
Yerbform angehangt ist und ais Subjektmarker fungiert, z. B . nukkuessani ,wahrend ich 
schlafe' sowie sieben F a l l e , in denen das Suf£ix a n eine Postposition angegliedert ist , z. B . 
kanssani ,mit mir' . 
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das Possessivsuffix semantisch den pronominalen Elementen entspre-
chen, yerfiigen sie im Gegensatz zu diesen nicht iiber eine autonome 
Referenzpotenz (s. Larjavaara 1990, 45). Durch den Yerzicht auf volle 
pronominale Formen mit voller Referenzpotenz ist es moglich, den An-
forderungen der Ich-Erzahlsituation und der impressionistischen Er
zahlweise gleichermaBen Rechnung zu tragen: Die Erzahlinstanz ist 
zwar durch die suffixalen personal-deiktischen Elemente prasent, gerat 
aber ohne lexikalischen Ausdruck i n den Hintergrund der Geschehnisse. 

5. ZUR SEMANTIK DES LINGUISTISCHEN SUBJEKTS 

Ais eine der wichtigsten prototypischen Eigenschaften des linguisti
schen Subjekts gi lt seine semantische Agentivitat (z. B. Comrie 1989, 
107). Wenn man aber das AGENS ais die semantische Rolle yersteht, 
von der „die i m verbalen Pradikat kodierte Handlung ausgeht und die 
sie kontroUierM" (Bossong 1992, 107), sind AGENS-Subjekte nur bei 
einer semantischen Subklasse von Yerben, namlich bei den Handlungs-
verben, moglich (vgl. auch von Polenz 1985, 1 7 0 ) . D a f i ir den impres
sionistischen Sti l die „Yorliebe f i ir handlungsarme Yerben" (Striimper-
Krobb 1997, 49) typisch ist, ist zu vermuten, dass auch i n Pimeys die 
Anzahl der AGENS-Subjekte relativ gering bleibt. Diese fehlende Agen-
t iv i tat des linguistischen Subjekts konnte wiederum ais Reflex fi ir die 
fehlende Akt iv i tat des literarischen Subjekts angesehen werden, und 
somit hatte man eine linguistische Erklarung fi ir die literarische Inter
pretation, die besagt, dass die Einstellung der Hauptfigur passiv rezi-
pierend ist, weil ihre Eindriicke i n den Yordergrund gestellt werden und 
dass es i n dieser Erzahlung ein passiver, fast vegetativer Zustand 
herrscht (s. K. Laitinen 1995, 227, 233). I n Pimeys sind aber immerhin 
etwa 35 % von allen Pradikatsverben Handlungsverben, so dass der 
Eindruck der Passivitat nicht allein durch das Yerhaltnis von Hand-
lungsverben zu handlungsarmen Yerben erweckt werden kann, sondern 
eine entscheidende Rolle spielen auch die referentiell-semantischen Ei 
genschaften der zu den Handlungsverben tretenden Subjekte. 

I n erster Linie wird der Erzahlinstanz, dem geeignetsten AGENS-
Kandidaten, die Rolle des aktiv Handelnden dadurch abgesprochen, 
dass sie nur selten mi t Handlungsverben verbunden wird (vgl. hierzu 

11 Y e r s t e h t m a n aber unter A G E N S ein Proto-Agens i m Sinne von Dowty (1991, 571-
572), d.h. ein B i i n d e l von den M e r k m a l e n Willentlichkeit , Empfindungs- bzw. W a h r n e h -
mungsfahigkeit , Y e r u r s a c h u n g , Bewegungen und unabhangige E x i s t e n z , ist der Gleich
l a u f zwischen der semantischen A G E N S - und der syntaktischen Subjekt -Funktion fast 
ausnahmslos . 
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Kalliokoski 1995, 68-81). Ein personal-deiktisches Element, das sich auf 
die Hauptfigur bezieht, kommt nur zwanzigmal ais Subjekt eines 
Handlungsverbs vor, und die aktiven Handlungen der Hauptfigur be-
schranken sich darauf, dass sie einen Blutstropfen aus ihrem Finger 
presst, das elektrische Licht loscht und das ruhig und bewusst tut , 
blickt in die Finsternis, mit ihrem Yerstand spielt, niemanden an-
schauen w i l l , an einen Blutstropfen und an den Tod denkt, sich etwas 
einbildet usw. 12 Die fehlende Aktiv i tat ist zwar erwartungsgemaB, denn 
einerseits ist der Handlungsspielraum der Hauptfigur durch die Krank
heit sehr eingeschrankt und andererseits soli i n dieser impressionisti
schen Erzahlung nicht die Handlung, sondern die Wahrnehmung im 
Fokus des Interesses stehen.tJberraschend ist aber, dass etwa 80 % 
aller Handlungsverben ein Subjekt selegieren, das zwar rollenseman-
tisch ais ursachlicher Auslóser der Yerbalhandlung fungiert, aber nicht 
eines der wichtigsten prototypischen AGENS-Kriterien erf i i l l t , namlich 
das Belebtheitskriterium (s. z. B. von Polenz 1985, 170). Die Hauptfigur 
wird oft - auch bei anderen ais nur bei Handlungsverben - durch einen 
semantisch engeren Begriff ersetzt und die menschliche Gestalt durch 
ein Korperteil substituiert, z. B.: das Gehirn malt sich groPe Biische mit 
blUhendem Jaśmin aus (AKd 240/AK 47), die Geschmacksneruen bezeu-
gen die Existenz von Kaffee und Brótchen (AKd 242/AK 51). Diese A r t 
von Metonymie ist i n der impressionistischen Erzahlweise nicht selten, 
da sie oft zur Wiedergabe von „einzelnen, momentan und subjektiv 
wahrgenommenen Eindriicken" verwendet werden (vgl. Striimper-
Krobb 1997, 88). Gleichzeitig dienen sie aber auch zur Abschwachung 
der Agentivitat des literarischen Subjekts, weil der Hauptfigur die Rolle 
der aktiv handelnden menschlichen Kausalinstanz weitgehend abge
sprochen wird (s. auch Fowler 1986, 166-167). Uber dreiBigmal wird die 
Subjektstelle von Handlungsverben auch durch Substantive oder Pro-
nomina besetzt, die sich auf Fieber und Krankheit beziehen, z. B.: das 
Fieber verrichtet seine Arbeit in mir (AKd 238/AK 43), die Schwindsucht 
schenkt der Seele sentimentale Empfindsamkeit (AKd 239/AK 45), ande
re Krankheiten reifien uns Haare und Zdhne aus, beugen unseren auf-
rechten Gang, machen Yogelscheuchen aus uns (AKd 239/AK 46). Die 
Positionierung von Fieber und Krankheit i n der Subjektstelle verleiht 

12 Die Yerben ajatella ,denken' und tahtoa ,wollen' kommen dreimal vor, katsella 
,anschauen', sammuttaa ,lóschen' und tehdd , tun, machen' zweimal , alle anderen H a n d -
lungsverben n u r einmal . 

13 D a s Y e r b ndhda ,sehen' kommt neunmal vor, tuntea .empfmden, fiihlen' sechsmal , 
tietda ,wissen' funfmal sowie uskoa ,glauben' bzw. luulla ,glauben, vermuten ' insgesamt 
fiinfmal. 



142 Marja Jdruentausta 

ihnen die Rolle einer aktiven Kausalinstanz in einer zielgerichteten 
Handlung, wahrend die Hauptfigur zum passiven und hilfslosen Objekt 
degradiert wird . 

6. LINGUISTISCHE ANALYSE UND LITERARISCHE 
INTERPRETATION 

Eine nahere Betrachtung der personal-deiktischen Elemente und 
der semantischen Rollen des Subjekts i n Pimeys hat gezeigt, durch weł-
che sprachlichen Mit te l die f i ir diese impressionistische Ich-Erzahlung 
so charakteristische Unsichtbarkeit und Passivitat des literarischen 
Subjekts erreicht werden konnten. Somit konnte auch eine Antwort auf 
die eingangs gestellte Frage gegeben werden: Die linguistische Analyse 
ausgewahlter sprachlicher Mit te l eines literarischen Textes kann zu
mindest ausgewahlte Aspekte der literarischen Interpretation erlautern 
und motivieren. Literarische Texte sind an die Sprache gebunden -
auch wenn sie mehr ais nur ein besonderer „Anwendungsfall von Spra
che" sind (s. Ni inning 1998, 314) - , und daraus ergeben sich die Mog-
lichkeiten f i i r eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Linguistik und 
Literaturwissenschaft. Dabei ist Linguistik nicht nur ais „eine Ar t 
Hilfswissenschaft der Literaturwissenschaft" (Nikula 1990, 5) anzuse-
hen und Literaturwissenschaft nicht nur ais „ein Anhangsel an die L in 
guistik" (s. Ni inning 1998, 314), sondern beide Disziplinen konnen einen 
wichtigen Beitrag zur Analyse literarischer Texte leisten. Es gibt in der 
Interpretation literarischer Texte Bereiche, „wo der Linguist dem Lite-
raturwissenschaftler zuarbeiten kann" (Yater 1992, 62), und es gibt in 
der linguistischen Analyse literarischer Texte Bereiche, wo der Litera-
turwissenschaftler den Linguisten auf besondere sprachliche Merkmale 
des Textes aufmerksam machen kann. 
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