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Summary 

The paper examines different forms of positive evaluation in three different types of discourse, i.e. styles of 
communicating in politics, religion and economics. In the first three chapters the article deals with the prag-
matic, logical and also argumentative structures of evaluation. Evaluations are expounded as functions of 
speechacts, which are normally members of the assertive or the expressive class, but also can be directives, 
commissives and even declaratives. From a pragmatical point of view it is shown, that evaluations, which 
are neither true or false in a logical sense, can even have an assertive illocutionary force. In this case evalua-
tions are claims, which for a speaker aren't different from any claim about the state of affairs in the world. In 
terms of Max Weber evaluations can be distinguished as purpose-oriented or value-orientated judgements, 
and it is shown (in chapter 4), that evaluation in politics is based on material goals of political action as well 
as oriented on certain fundamental values, whereas religion is value-orientated and economics purpose-
oriented. In the fourth chapter the article also deals with the specific speech act LAUDING. Typical forms 
are described, such as „diplomatic directive" in politics (the speaker praises, what he wanted, the hearer 
should do), the religious forms of PRAISING the Lord in the collective 1. Pers., and the rhetorical praising 
of the addressee instead of the products in advertising. Examples are given from political speeches of Václav 
Havel and Vladimir Putin, from czech and russian preaches as well as from catholic, protestant and orthodox 
liturgies in Czech, German, Latin and Church Slavonic. Furthermore, as examples of the economical dis-
course, some specific value-purpose-oriented argumentations on the websites of some international acting 
companies are analysed (McDonald's, IKEA). 

1. Evaluative Sprechakte 

Was ist aus sprechakttheoretischer Sicht BEWERTEN und, spezieller, was ist POSITIVES 
BEWERTEN? Die Frage ist pragmalinguistisch nicht trivial, denn in den verschiedenen 
sprechakttaxonomischen Entwürfen seit Austin (1962) ist ungeachtet der hohen Frequenz 
bewertender Sprechakte im kommunikativen Gebrauch ein eigener Typ der Evaluation 
nicht vorgesehen (s. Wunderlich 1976, 1986; Bach/Harnisch 1979; Rolf 1997; Brandt u.a. 
1992; Unrath-Scharpenack 2000; vgl. auch Meibauer 1999, 97f.). Nahe liegt die Zuord-
nung zu den Expressiva, die Emotionen zum Ausdruck bringen - und Emotionen enthalten 
grundsätzlich Bewertungsreaktionen (Rolf 1997, 220 unter Berufung auf Ortony u.a. 
1998, 18) - , aber auch kommunikative Beziehungsarbeit leisten. Sie haben die, wie Rolf 
(1997, 22f.) schreibt, „regulative Beeinflussung der Gesamtbefindlichkeit des Adressa-
ten", seine „emotionale Stabilisierung bzw. Destabilisierung" (ebd., 29) zum Ziel und kön-
nen, mit einem Ausdruck der polnischen Pragmalinguistin Pisarek (1995, 46), in ihrer 
Sachhaltigkeit als „soziosemantisch" bezeichnet werden. Für Vol'f (1985, 166) sind wer-
tende Äußerungen sogar Expressiva im engeren Sinn (gegenüber den Ritualia wie BE-
GRÜSSEN oder BEGLÜCKWÜNSCHEN), was in Beispiel (1) die aus Anton Cechovs 
Erzählung „Nevesta" entnommenen positiv evaluativen Exklamative («BenHKOJienHo!», 
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«Eoace, KaK 3το xopoxno!») mit ihrem Beziehungserfolg bei der Adressatin («Kaie 
OMapoBaHHa»») illustrieren mögen: 

(1) - 3 T A >KH3HT> onocranena MHE, - NPOFLOJIACAJIA Ha^a, - A HE BBIHECY ayecb Η ΟΑΗΟΓΟ 

/IHÜ. 3 A B T P A ACE A yeay OTCIOFLA. B O 3 B M H T E MEHA c CO6OH , 6ora PAFLN! 

Cama MHHyTy CMOTpeji Ha Hee c y /y iBJ ie i iHeM; HaKOHen OH noHan H o6paaoBajica, 
KaK p e ö e H O K . O H B 3 M a x H y n pyKaMH Η H a n a u ΠΡΗΤΟΠΒΙΒΟΓΒ Ty<|maMH, KaK 6 Ω T a H u y a 

OT paAOCTH. 
- BejiHKOnenHo! - roBoptiJi OH, norapaa pyKH. - Eoace, KaK 3το xoporno! 
A OHa raaflena Ha Hero, He MHraa, ÖOJIBIUHMH, ΒΛΙΟ6Λ6ΗΗΒΙΜΗ rjia3aivin, KaK 
onapoBaHHaa, oacn^aa, HTO OH Tomac ace CKaaceT eö HTO-HHÖyflB 3HaHHTejiLHoe, 
öearpaHHHHoe no C B o e ñ BaacHocra; OH eme HHHero He CKa3aji eñ, HO yace en 
Ka3ajiocB, HTO nepe^ Hero oTKpBiBaeTca Ηεπτο HOBoe Η πιπροκοε, nero OHa paHBuie 
He 3Hana, Η yace OHa CMOTpena Ha Hero, nojiHaa oacH^amm, roTOBaa Ha Bcë, x o T a 6BI 

Ha cMepTB. (Cechov 1903) 

Frequent sind Evaluationen aber auch als assertive Sprechhandlungen. Searle (1979, 13; 
1982, 32) sieht z.B. in den wertenden Sprechaktverben prahlen {boast) und etwas bekla-
gen (complain) Bezeichnungen von ,,Assertive[n] mit dem zusätzlichen Merkmal, daß sie 
etwas mit dem Interesse des Sprechers zu tun haben." V.a. aber sind Wertungen und Be-
schreibungen in realen Äußerungen häufig untrennbar miteinander verbunden (Gak 1998, 
657), indem z.B. Wertungen implizite Bedeutungen von Beschreibungen bilden (Vol'f 
1985, 164). Das ist die Voraussetzung von narrativen Textsorten wie der Anekdote mit ih-
rem Prinzip des Bewertens durch Erzählen. Darauf beruht die Strategie der unterhaltenden 
Publizistik, allen voran der Yellow Press, in der die Verteilung von ,gut' und ,schlecht', 
.peinlich' und ,vorbildlich', ,schön' und ,hässlich', ,Held' und ,Looser' usw. im wesentli-
chen mit dem Mittel der narrativen Konstruktion von Kontexten geschieht, in denen die 
berichteten ,Fakten' in Bewertungskontraste eingehen. Ich will das an einigen etwas zufäl-
lig zusammengestellten, in der Form aber exemplarischen Beispielen verdeutlichen, und 
zwar mit Karel Capeks Hovory s Masarykem (2), Aleksandr Gercens Byloe i dumy (3) 
sowie einem Ausschnitt aus der Verehrungspresse für Lady Di, die - nach ihrem Tod -
vor zehn Jahren den Zeitschriftenmarkt erfasste (hier aus einer Nummer der tschechischen 
Zeitschrift Kvëty) (4)-(5). 
Karel Capeks Hovory hatten die Vermittlung eines positiven Bildes seines Gesprächs-
partners zum Ziel: die Verehrung und propaganda' für den Präsidenten möchte ich als ih-
re illokutionär-evaluative Makrostruktur bezeichnen. Sie wird über explizite Bewertungen, 
Einführungen in das Denken des Präsidenten, Kommentare zum Gesprächsstil und zwi-
schen Stilisierung und Realität oszillierender Wiedergabe eines harmonischen und sach-
lich konstruktiven Gesprächsablaufs sowie auch durch kleine Erzählungen, Beschreibun-
gen und eben Anekdoten realisiert1. Im folgenden Beispiel wiederholt der Autor eine von 
Masaryk selbst erzählte Episode aus dem revolutionären Moskau. Die Erzählung bekommt 
in der Wiedergabe eine neue illokutionäre Ausrichtung: Sie geht vom assertiven Bericht 
über Gewesenes zum expressiven RÜHMEN ihres Protagonisten über, das den Präsi-

Zum Stil der Gespräche s. DANES/CMEJRKOVÁ (Hrsg.) 1994; besonders die Beiträge von Svëtla 
Cmejrková (S.27-33), Jana Hoffmannová (S. 37-44) und Petr Nejdely (S. 45-50) im Kapitel „Dialog" 
(S. 27-50). 
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denten der Ersten Tschechischen Republik als mutig, ehrlich (und vornehm) charakteri-
siert, ohne dass diese bewertenden Attribute selbst gebraucht werden müssten. Stattdessen 
wiederholt Capek zur Durchsetzung der expressiv-evaluativen Illokution zweimal die 
Schlüsselszene bzw. den Schlüsselsatz („písatele Hovorû upoutala jedna malá vëticka: to 
„nechtël jsem lhát"; „nechtël jsem lhát." To bylo vsecko") und kommentiert sie vor dem 
Hintergrund alternativer Handlungsmöglichkeiten („Kdyby rekl, ze j e tam hostem, by Ii by 
ho pustili hned") mit einer Charakterbeschreibung, die ohne explizit wertende Attribute 
auskommt („on ani ν tu chvíli, kdy jde o zivot, nechce lhát"). 

(2) Pan prezident se svymi i s hosty sedël u krbu s horícími poleny; rád se totiz dívá do 
zivého ohnë. A jak tak bëzi ree, zacalo se mluvit, jak to bylo za války a kdy se kdo 
octl ν nejhorsí situaci. (...) Vystoupil ν Moskvë na nádrazí - slyset strílení. Jde pësky 
do hotelu, ale pred nádrazím ho zastaví kordón vojákü, pry nelze dál, strili se tam. 
Prece se dostal na náméstí, a tam se ζ obou stran pàli ζ rucnic a kulometû, na jedné 
stranë kerenstí, na druhé stranë bolsevici. „Jdu," vypravoval, „a prede mnou jde 
clovëk, dá se do bëhu a vklouzne do velkych vrat, která mu pootevreli. Byl to hotel 
Metropol. Toz já za ním, ale zatím mnë zabouchli vrata pred nosem. Tlucu na ne a 
volám: „Co to dëlâte, otevrte!" „Jste nás host?" volai na mne portyr. „Jinak vás 
nemûzeme pustit, máme obsazeno!" Nechtël jsem lhát, toz jsem na nëho vykrikl: 
„Nedëlejte hlouposti a pust'te mne!" On se zarazil a pustil mne dovnitr." A tak dále; 
pan prezident se rozpovidal a vzpominal na obléhání hotelu Metropol, na boje ν 
Kyjevë a na „nase hochy", jak riká legionámm. Ale písatele Hovorü upoutala jedna 
malá vëticka: to „nechtël jsem lhát". Strili se na moskovském námestí, ζ obou stran 
cvrnkají kulky o dlazbu i prüceli domû, a profesor Masaryk stoji pred zavrenymi 
vraty hotelu, kam ho nechtejí pustit. Kdyby rekl, ze j e tam hostem, byli by ho pustili 
hned; ale on ani ν tu chvíli, kdy jde o zivot, nechce lhát. A pak to vypravuje, jako by 
se to rozumëlo samo sebou, jen suchou a malou vëtickou: „nechtël jsem lhát." To 
bylo vsecko" (Capek 1990, 347f.) 

Das zweite Beispiel aus einem Kapitel aus Byloe i Dumy Aleksandr Gercens, in dem sich 
der russische Publizist an seine Begegnungen mit Michail Bakunin erinnert, zeigt, dass 
über die bloße Narration eine Bewertungsdiskussion, in diesem Fall eine Gegenüber-
stellung und Zurückweisung von Präferabilitätsurteilen (hier: über die Humanität von 
Staaten) möglich ist: 

(3) Β OjibMioae EaicyHHHa npHKOBajiH κ CTEHE, Η Β STOM nojioacemiH OH npoötm 
nojirofla. ABCTPHH, HaicoHeu, HacicyHHJio aapoM KOPMHTÍ. qyacoro npecTynHHica; oHa 
npeflJioacHna POCCHH ero BtiflaTt; HnKOJiaio Boece He HyacHO 6HJIO BaKyHHHa, HO 

OTKa3aTBca OH HE HMEJI CHJI. Ha pyccKoñ RPAHHQE c BaKyHHHa CHHJIH NENN - 06 
3TOM aKTe MHJiocepflPM Ά cjitimaji ΜΗΟΓΟ pa3; fleñcTBHTejibHO, Η itemi c Hero CHHJIH, 

HO paccKa3HHKH 3a6i.ijiH npnôaBHTb, HTO 3aro Ha^cnH apyrae, ropa3flo Taacejie. 
0(j)Huep aBCTpHHCKHH, cflaBiHHH apecTama, noTpeôoBan uenn KaK Ka3eHHyio κ.-κ. 
coöcTBeHHOCTt. (Gercen 1867) 

Ob eine Äußerung als Bewertung und ob sie als positive oder als negative Bewertung auf-
zufassen ist, ist in deskriptiven Wertungen abhängig vom Kontext oder auch vorgängigen 
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Urteilskriterien der Kommunikanten2. In den folgenden Beispielen aus dem Ehedrama 
Charles-Diana gibt es keine explizite negative oder positive Attribution: Erst im Kontext 
der Gegenüberstellung und durch die vorausgesetzte Sympathieverteilung zugunsten der 
„královna lidskych srdci" werden zunächst das Attribut „intellektuell" und Handlungen 
wie „Harfe spielen" oder „Aquarelle malen" und dann die „Jagd" und das „Polospiel" ne-
gativ gegenüber den positiven Vergnügungen „Mode" und „Tanz" bewertet, um schließ-
lich im Vergleich zu karitativem Engagement gänzlich ,abzufallen': 

(4) Manzelskému souladu vadila i rozdílnost povah - Diana zbozñovala módu, tanec, 
vecírky a nudila se vedle intelektuálního prince, ktery jí casto délai kázání, hrál na 
harfii, meditoval a maloval akvarely. Není divu, ze se princezna citila osamëlà a 
nest'astná. (Kvëty 1997/38, 20) 

(5) Jak cas plynul, následnicky pár se spolu objevoval cím dál ménë. Charles se 
vënoval lovu a hraní póla, Diana trávila cas se syny a kdyz odesli do internátních 

Fatale Missverständnisse sind dabei nicht ausgeschlossen: „Mit der Bemerkung, daß Β wie Woody Al-
len aussieht, kann A die Absicht verbunden haben, Β ein Kompliment zu machen, während Β den Ver-
gleich als eine Beleidigung auffaßt" (ZILLIG 1 9 8 2 , 3 2 ) . Die Äußerung könnte natürlich ebenso gut eine 
bloße Feststellung sein, womit das Beispiel illustriert, dass häufig nicht nur die Richtung der Bewer-
tung, sondern schon die Einstufung einer Äußerung als bewertend nicht konventionell (aus den verwen-
deten Sprachmitteln), sondern nur durch die kon- und kotextuelle Interpretation und Zuschreibung einer 
bestimmten Sprecherintention möglich ist. Beim Eintritt perlokutionärer Effekte wie z.B. einer Beleidi-
gung kann das juristische Konsequenzen haben, da sprachliche Handlungen mit dem Ziel bestimmter 
negativer perlokutionärer Effekte rechtlich sanktioniert sein können (s. SCHLIEBEN-LANGE 1976, 1979, 
90). GREWENDORF (1992, 15) nennt als Beispiel ein Urteil des Kasseler Bundesarbeitsgerichts, in dem 
der Vergleich der Betriebsatmosphäre eines Betriebes „mit Zuständen in der NS-Zeit" als Kündigungs-
grund anerkannt wurde. Was jedoch passiert, wenn „der Chef der betreffenden Firma (...) ein alter Nazi" 
ist, der sich durch den Vergleich gar nicht beleidigt fühlt (ebd., 15f.)? 
Abstrakt ist damit nach der Möglichkeit einer nicht nur intentionalen, sondern auch konventionellen In-
terpretation von Bewertungen und, wie in diesem Fall, der durch sie verursachten Perlokutionen gefragt. 
Grewendorf schlägt mit Hinweis auf Austin vor, BELEIDIGEN zum einen als Bezeichnung von Per-
lokutionen, die intentional und kausal zu interpretieren sind, und zum anderen als Bezeichnung von Illo-
kutionen zu verstehen, die aufgrund von Intentionen und Konventionen und deshalb unabhängig vom 
eingetretenen perlokutionären Effekt zu bewerten (und ggf. rechtlich zu verfolgen) sind. Diese Unter-
scheidung ist jedoch nicht unbedingt notwendig, da auch Perlokutionen als konventionelle Handlungen 
beschrieben werden und z.T. über Konventionen definiert sind. So bemerkt SCHLIEBEN-LANGE (1979, 
90): „Die Verfahren bei Verfolgung perlokutiver Akte sind selbst in gewisser Weise konventionalisiert. 
Beleidigungen bestehen z.B. im Vorwurf der Verletzung von für die betreffenden Gruppen geltenden 
Normen." 
Wichtiger noch als die homonyme Einstufung eines kommunikativen Ausdrucks als sowohl illokutions-
als auch perlokutionsbezeichnend ist deshalb die Unterscheidung sprachlicher und gesellschaftlicher 
Konventionen, deren Aktivierung in illokutionären und perlokutionären Akten ggf. nachweisbar ist. 
Darin unterscheidet sich der Vergleich „wie Woody-Allen aussehen", der weder auf sprachliche noch 
auf gesellschaftlich Konventionen der positiven oder negativen Bewertung zurückgeführt werden kann, 
von „Zustände wie in der NS-Zeit", in dem schon das Syntagma „Zustände wie" eine negative Bewer-
tung signalisiert (vgl. die abweichenden Zuordnungen zu positiven Bewertungen: *„Zustände wie im 
Paradies"; *„Zustände wie in der schönsten Zeit meines Lebens" usw.). Und auch „NS-Zeit" kann kon-
ventionell als Distanzsignal verstanden werden (unwahrscheinlich, dass ein „alter Nazi" damit 1933-
1945 bezeichnen würde). Der Vergleich „Zustände wie in der NS-Zeit" ist somit anders als „wie Woody 
Allen aussehen" sprachlich und aufgrund gesellschaftlicher Normen, die eine positive Bewertung des 
Vergleichgegenstandes ausschließen, eine unmissverständlich negative Bewertung. 
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skol, dala se na dobrocinnost. Navstëvovala nemocnice, domovy pro prestárlé ... 
(Kvëty 1997/38, 20) 

Nun ließe sich argumentieren, dass es sich bei den Beispielen (2)-(5) um Assertionen mit 
evaluativen Mitbedeutungen, also eine Abfolge indirekter Sprechakte handelt, fur die 
grundsätzlich die Freiheit der Form gegenüber der illokutionären Intention gilt. Daraus 
ließe sich weiter folgern, dass vermeintlich assertive Evaluationen primäre Expressiva sei-
en. Dieser Interpretation steht jedoch entgegen, dass der deskriptive Gehalt in assertiven 
Evaluationen nicht nur eine Sinnvoraussetzung, sondern von gleichrangigem Mitteilungs-
wert wie die (illokutionär ggf. primäre) Bewertung ist - besonders deutlich ist das in Bsp. 
3, in dem die Bewertungskorrektur in Form einer Informationsergänzung vorgenommen 
wird, also zunächst ein mögliches Wissensdefizit beim Adressaten aufhebt. 
Ein zweites kommt hinzu: dass auch Äußerungen mit expliziten Evaluativa einen deskrip-
tiven Gehalt haben, da die Semantik von Ausdrücken wie schön, hässlich oder klug usw. 
„teildeskriptiv" ist (Lumer 1990, 134). Als Deskriptoren markieren sie Objektmerkmale, 
die typisch fur die ,guten' oder schlechten' Exemplare einer Objektklasse sind (vgl. Bara-
nov 1990, 160; Volek 1987, 41-43. 79-85. 118-125. 133-139 u.ö.; Kosta 1993). Arutjuno-
va (1988, 7Iff.) und Vol'f (1985, 28) schreiben ihnen eine „spezifisch wertende Bedeu-
tung" („castnoocenocnoe znacenije") zu - im Unterschied zur „allgemein wertenden Be-
deutung" („obsceocenocnoe znacenije") der polaren Evaluativa gut und schlecht (s. auch 
Telija 1991, 20ff.). Die Spezifik der Bewertung rührt aber gerade aus dem deskriptiven 
Gehalt dieser Ausdrücke her, und selbst die absolut bzw. allgemein wertenden Ausdrücke 
können in äußerungsbedingten semantischen Varianten als Beschreibungen von Personen, 
Gegenständen und Sachverhalten interpretiert werden. So zeigen die Beispiele in Gerhard 
von Wrights bekannter Werte-Typologie, „Varieties of Goodness" (Wright 1963a), dass es 
oftmals über das Bezugswort hinaus keiner weiteren Beschreibungen bedarf, um das Attri-
but gut als instrumenteil, technisch, benefaktiv usw. zu verstehen3: denn dass mit der in-
strumenteilen Bewertung „ein gutes Messer" die Schneidefähigkeit gemeint ist, ist selten 
umstritten, und ebenso verhält es sich bei der medizinischen Bewertung „ein gutes Ge-
dächtnis", von deren deskriptivem Gehalt sich der normale kompetente Adressat unmittel-
bar eine Vorstellung machen kann, und die er im Normalfall kaum mit einem ethischen 
Werturteil („ein guter Wille", „eine gute Tat") verwechseln wird. Die Semantik des Be-
zugswortes schränkt in allen Fällen die Interpretationsmöglichkeiten des absolut werten-
den Attributs und seine Entfaltung in spezifisch wertenden (teildeskriptiven) Ausdrücken 
ein: von Menschen und Autos kann man sagen, sie seien gut, von einem Menschen aber 
höchstens ironisch-metaphorisch, er sei arm im Verbrauch, und von einem Auto schwer-
lich, es sei gerecht (s. Lumer 1990, 34f.; Kuße 2004a, 242). 

WRIGHT (1963a) unterscheidet instrumentelle Werte, mit denen Bezugsobjekte funktional bewertet 
werden {„ein gutes Messet*'), technische Werte, mit denen Fähigkeiten bewertet werden {„ein guter Mu-
siker"), benefaktive Werte, mit denen Wirkungen bewertet werden {,gut für die Gesundheit") - von ih-
nen sind ethische Werte abgeleitet {„ein guter Wille", „ein gutes Ziel") - , utilitäre Werte, mit denen die 
Zweckhaftigkeit von etwas bewertet wird {„ein guter Rat), medizinische Werte, mit denen Körperor-
gane und psychische Verfassungen bewertet werden {„ein gutes Herz", „ein gutes Gedächtnis") und he-
donistische Werte, mit denen der Lustgewinn für eine Person bewertet wird {„ein guter Geschmack", 
„ein gutes (=leckeres) Essen", „ein guter Witz"). 
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Eine pauschale Subsumption von Evaluationen unter die Expressiva ist somit ebenso we-
nig möglich wie die Abgrenzung eines eigenen Sprechakttyps der Bewertung, aber auch 
die grundsätzliche Zuordnung zu den Assertiva ist im Hinblick auf exklamative Äußerun-
gen wie in Bsp. 1 («BenumneiiHo!», «Boace, Kaie 3το xoporno!») wenig sinnvoll. Min-
destens müssten Evaluationen jeweils einzeln dem expressiven oder assertiven Typ zu-
geordnet werden (vgl. Pisarek 1995, 32f.). Ich möchte aber noch weitergehen und schlage 
vor, von Evaluationen als Funktionen von Sprechakten oder auch als Sprechakten in be-
wertender Funktion zu sprechen. Und diese Funktion kann nicht nur in Assertiva und Ex-
pressiva, sondern grundsätzlich auch in anderen, kommissiven, direktiven oder auch de-
klarativen Sprechakttypen (nach der Searleschen Typologie) dominant werden. 
Bei einigen Evaluationstypen ist die funktionale Zuordnung zu einem Sprechakttyp ein-
deutig: so im Falle von expressiv emotivem JUBELN (russ. likovat', radovat'sja, tsch. 
jásat, radovat sé) oder dem expressiv interaktionellen SCHMEICHELN (russ. l'stit', tsch. 
lichotit) sowie direktivem WERBEN (russ. agitirovat', reklamirovat', tsch. délai reklamu) 
oder ANPREISEN (russ. raschvalivat voschvaljat tsch. vychvalovat), möglich sind aber 
auch Mehrfachzuordnungen wie bei sowohl assertivem als auch kommissivem SICH 
SELBST LOBEN (russ. chvalit'sja, tsch. chválit sé) oder PRAHLEN (russ. chvastat', 
chvastat'sja, tsch. chlubit se, vychloubat se, vynáset se). Die Zuordnung kann umstritten 
sein, was besonders bei LOBEN (russ. chvalit ', tsch. chválit) der Fall ist, das in der Litera-
tur z.T. zu den Assertiva und z.T. zu den Expressiva gerechnet oder aber mehrfach zuge-
ordnet wird4. In Kuße (2002a-b, 2003) hatte ich deshalb vorgeschlagen, von LOBEN als 
einem Übergangssprechakt zu sprechen, der den Übergang von den Assertiva zu den Ex-
pressiva markiert5. 

2. Evaluative Urteile 

Mit der möglichen Zuordnung von Evaluationen zu den assertiven Sprechakten wird für 
sie der illokutionäre Zweck vorausgesetzt, einen Wahrheitsanspruch auf die geäußerten 
Propositionen zum Ausdruck zu bringen. Bewertungen gleichen darin den nicht evalua-
tiven Behauptungen (s. zum Folgenden ausführlich KußE 2004a, 238-245). Dies gilt unge-
achtet der urteilslogischen Feststellung, dass Werturteile anders als z. B. Existenzurteile 
nicht in die „Dichotomie ,wahr - falsch'" eingeordnet werden können (Kosta 1993, 252; 

4 SEARLE/VANDERVEKEN (1985, 215) rechnen z.B. compliment und praise wie laud und extol zu den ex-
pressiven Sprechaktverben, fuhren praise aber auch unter den Assertiva auf: „to praise someone or 
something is to assert that a certain state of affairs that has to do with him or it is good while expressing 
approval of him or it" (SEARLE/VANDERVEKEN 1985, 191). Expressiv sind praise fur VANDERVEKEN 
(1990, 215) und LOBEN für BURKHARDT (1986, 329), ROLF (1997, 230) und KÖNIG (2000). GLO-
VINSKAJA (1993, 160) schreibt chvalit' das illokutive Ziel des Geffihlsausdrucks zu, sieht den Sprechakt 
also ebenfalls als Expressiv. Ganz anders rechnet jedoch z. B. POSPELOVA (1992, 71 ff.) den Sprechakt 
ausdrücklich zu den Assertiva und MARTEN-CLEEF (1991) wendet gegen die Zuordnung zu den Expres-
siva ein, daß „Sprechakte des TADELNS und LOBENS (...) nicht vollzogen (werden), um ein Gefühl zum 
Ausdruck zu bringen, sondern um den Adressaten in ein bestimmtes Wertsystem einzuführen" (ebd., 
46). 

5 Assertivisches LOBEN kann auch als sekundärer Sprechakt für primäres DANKEN auftreten; z.B. et-
was wie „Du hast die Küche ja toll geputzt. [Implizit: Ich danke Dir dafür.]" 
Zu den verschiedenen Formen des LOBENS, seinen indirekten Sprechaktrealisationen und besonders 
auch seiner in der Regel direktivischen Funktion s. u. 4.1. 
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vgl. auch Zillig 1982, 247. 252). Denn zu unterscheiden sind Urteil und URTEILEN: also 
evaluative Urteile als nicht wahrheitsfunktionale Sprechdktprodukte, die unabhängig von 
Sprecherintentionen sind und deshalb ζ. B. als Übergänge von Beschreibungen der Welt 
zu Beschreibungen mentaler Zustände verstanden werden können (s. POLJAK 1996, 59), 
und evaluative Urteile als Sprechete, in denen Sprecher intentional einen Wahr-
heitsanspruch erheben6. Der Unterschied zu nicht evaluativen Behauptungen besteht auf 
der Handlungsebene nicht im Wahrheitsanspruch, sondern darin, dass Bewertungen in der 
Regel aus dem Interesse von Subjekten an der Beschaffenheit von Objekten geäußert wer-
den, also subjektgebunden sind (Zillig 1982, 25), und zweitens, dass mit Behauptungen 
ein Wahrheitsanspruch notwendig erhoben wird, während Bewertungen einen Wahrheits-
anspruch enthalten können (ohne dabei als Vermutungen o. ä. ausgewiesen zu sein). Aus 
diesem Grund können sich Sprecher bei einem Dissens über eine Bewertung auch immer 
auf die Beschreibung ihres mentalen oder emotionalen Zustands zurückziehen und so der 
Begründungsnot entgehen: z. B. die Aussage „Dieses Haus ist schön" in die subjektive 
Äußerung „Also gut, ich finde dieses Haus schön" umwandeln. Diese Optionalität des 
Wahrheitsanspruchs im Akt des Bewertens liegt auch Vol'fs (1985, 69f.) Abgrenzung von 
„individueller Bewertung" („individual'naja ocenka") und „Bewertung, die als wahr in 
der realen Welt vorgestellt wird" („ocenka, predstavlennaja kak istinnaja ν real'nom mi-
re") zugrunde und ebenso Wrights (1994) Unterscheidung von Präferenzurteilen, in denen 
subjektive Vorzugshaltungen zum Ausdruck kommen, und Präferabilitätsurteilen, die sub-
jektunabhängige Vorzugshierarchien enthalten: also zum Beispiel: „Ich halte Vasja für in-
telligent" vs. „Vasja ist intelligent" (nach Vol'f) oder „Ich ziehe χ dem y vor" vs. „x ist 
dem y vorzuziehen" (nach Wright). Kurz gefasst lassen sich die beiden evaluativen Ur-

Vgl. auch GRÜBEL (2001, 41), der für die Wahrheitsfahigkeit von Werturteilen mit der Unterscheidung 
von Wert und Werten argumentiert. 
Der Wahrheitsanspruch stellt sich in unterschiedlichen Evaluationstypen in unterschiedlicher Dring-
lichkeit. Er ist in moralischen Urteilen in der Regel dringlicher als in ästhetischen. Urteile über Normen 
weisen, wenn es sich um Urteile über die Richtigkeit, d.h. die Gültigkeit und nicht nur faktische Geltung 
von Normen handelt, eine solche Nähe zu wahrheitsfunktionalen Urteilen auf, dass nicht nur die Urteils-
akte, sondern die Produkte des Urteilens, also „richtige moralische Urteile" „wahrheitsanalog" auf-
gefasst werden können (s. HABERMAS 1999, 278f.). Eine zumindest kognitive Analogie scheint, wie 
Habermas in seinen Überlegungen zu „Richtigkeit versus Wahrheit" bemerkt, evident zu sein: „Der Fä-
higkeit, wahre Urteile von für wahr gehaltenen zu unterscheiden, korrespondiert offenbar die Fähigkeit, 
gültige von bloß faktisch geltenden moralischen Urteilen zu unterscheiden" (ebd., 279). Gemeinsam ist 
der „Richtigkeit moralischer Urteile" und der „Wahrheit deskriptiver Aussagen", dass sich ihre Gül-
tigkeit in beiden Fällen „durch Argumentation" herausstellt (ebd., 284). Unterschieden sind sie darin, 
dass „moralischen Geltungsansprüchen der für Wahrheitsansprüche charakteristische Weltbezug" in der 
Weise fehlt, dass ihre Gültigkeitsbedingungen nicht wie Wahrheitsbedingungen „von der Realität 
selbst" erfüllt werden, sondern zu ihrer Erfüllung mit der „Konstruktion einer Welt wohlgeordneter in-
terpersonaler Beziehungen" von uns selbst beigetragen wird (ebd., 284f.). Entscheidend ist, dass in die-
ser Konstruktion die „Richtigkeit" der Sollgeltung moralischer Urteile und Normen nur bei Infragestel-
lung der ganzen Konstruktion (einer bestehenden Gesellschaftsordnung) bezweifelt wird (analog zur 
Revolutionierung eines „wissenschaftlichen Weltbildes" durch neue empirische und/oder mathe-
matische Erkenntnisse). Wie und unter welchen diskursiven Bedingungen die „Richtigkeit" normativer 
Sollgeltung als „unbedingte Geltung" verstanden werden darf (ebd., 286) und nicht nur gesellschafts-
immanent beobachtet werden kann (ob es dazu einer konsensorientierten Diskursfreiheit bedarf, wie 
Habermas einfordert), ist dann eine diskursphilosophische Frage, die an die diskurslinguistische Beob-
achtung anschließen kann. 
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teilstypen auch als subjektive (der Sprecher äußert die Bewertung als persönliches Empfin-
den) und objektive Bewertung (der Sprecher hält die Bewertung für subjektunabhängig 
wahr) bezeichnen. Diese Opposition gilt besonders für alle Äußerungen mit axiologischen 
Evaluativa, also Evaluationen, die auf der Achse ,gut - schlecht' eingeordnet werden kön-
nen, sowie für nicht axiologische Evaluationen mit vagen und meist graduellen Evaluativa 
wie groß - klein, kalt - warm oder intellektuell (im Unterschied zum axiologischen intelli-
gent), wenn sie in axiologischer Verwendung auftreten. Werden diese Evaluativa nicht a-
xiologisch verwendet, handelt es sich beim ,Rückzug in die Subjektivität' um eine Ab-
schwächung des Wahrheitsanspruchs als Meinung, Vermutung usw., die bei allen Be-
hauptungen möglich ist7. Nicht anwendbar ist die Unterscheidung von objektiver und sub-
jektiver Bewertung dagegen bei wahrheitsfunktionalen Bewertungen auf der Achse gich-
tig - falsch' - auch wenn diese implizit axiologisch geäußert werden (und deshalb mehr 
als nur wahrheitsfunktionale Urteile darstellen). 

3. Evaluative Argumentationen 

Wie Behauptungen können Bewertungen bezweifelt und zurückgewiesen und es kann ih-
nen widersprochen werden. Subjektive Bewertungen können darauf mit den Umständen, 
unter denen die Bewertung zustande kam, mit mentalen oder emotionalen Dispositionen 
des Bewertungssubjekts usw. erklärt oder gerechtfertigt werden, während bei objektiven 
Bewertungen der erhobene Wahrheitsanspruch begründet wird (s. Kuße 2001, 61; 2004a, 
241)8. Den Unterschied illustrieren die folgenden Beispiele aus einem Krimi von Aleksan-
dra Marinina (6) und zwei Rezensionen (7)-(8). 
In ( 6 ) rechtfertigt die Sprecherin ihre subjektive Bewertung ( « A T A N He JIK>6JIK>») mit all-
gemeinen ( « 3 T 0 oöieKTUBHaa peajibHOCTb») und persönlichen ( < Ο Τ Ο M O A paöoTa») Le-
bensumständen. 

(6) - He-a, - noMOTana T O J I O B O H Hacra. - Y S H H C T B O icpacoTKH Ha ποΜοκκε naxHeT 
flemeBtiM u iamaacoM Η BbiMoraTejibCTBOM, % TaK He JHOÖJIIO . - TocnoAH, Acbica, 
Tbl fleñcTBHTejibHO MajieHhKHH ypo^eu. Πρκ leivi τγτ „ J H O Ö J I I O - He rao6nio"? 
Tpyn - O H H ecTh Tpyn. O ^ H H HCJIOBCK yÖHJi apyroro, S T O OTBpaTHTenbHO, Η J I K > 

ÔHTb TyT coBepmeHHO Helero. - ΙΟρκκ, T O T (jjaicT, H T O O/JHH JIIO/IH yÔHBaioT flpy-
Γ Η Χ - 3 Τ Ο oôbeKTHBHaa peajibHOCTb, H3MeHHTb KOTopyio M M c T O 6 O H He MoaceM. 
TaK öbuio, TaK ecTb H Bcer.ua 6yaeT. Haao cMHpHTbca H He penara H 3 3 Τ Ο Γ Ο 

Deswegen ist die Erläuterung fur subjektive Bewertungen „Der Sprecher betrachtet und äußert die Be-
wertung als persönliche Meinung" in KußE (2004a, 240) etwas missverständlich und hier durch „Der 
Sprecher betrachtet und äußert die Bewertung als persönliches Empfinden" ersetzt. 
Der Unterschied lässt sich an der Attribution von Prinz Charles als „intellektuell" in Bsp. (4) klar ma-
chen: Ist die Aussage, Charles sei intellektuell nicht axiologisch, so geht es allein darum, welche Ver-
haltens- und Charaktermerkmale ihm zugeschrieben werden und ob diese für das Attribut hinreichend 
sind oder nicht (ggf. kann sich daran eine metasprachliche Diskussion über den Inhalt des Wortes intel-
lektuell anschließen). Im axiologischen Gebrauch geht es dann darum, ob die Zuschreibung des Attri-
buts eine positive oder negative Bewertung der Person bedeutet. 
Die evaluativen Argumentationen können nicht nur Satz-, sondern auch Textformat haben. So sind A-
nekdoten und andere implizit evaluative Erzählungen und Beschreibungen (s.o.) Beispielargu-
mentationen zur Begründung von Bewertungen, deren evaluative Thesen unter Umständen auch expli-
ziert werden. Denkbar ist ζ. B. eine Einleitung zu Bsp. 2 wie die folgende: „Dass der Präsident ein mu-
tiger und ehrlicher Mann ist, zeigte sich in folgender Episode ..." 
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TpareflHK». H K o n b yac Tpynti - STO MOA paöoTa, npaneM NOBCCFLHEBHAA H onjiaHH-
BaeMaa rocynapcTBOM, το Ά HMeio n o j i H o e npaeo Β STOH noBceflHeBHoñ paöoTe 
HTO-TO JiioÔHTb, a Ητο-το He ΙΠΟ6ΜΉ>. By^enib cnopm-b? (Marinina 1997, 72f.) 

In Beispiel (7) aus einer wissenschaftlichen Rezension (hier zitiert nach Grimm 1999, 
495) wird die erste allgemeine Bewertung des Bewertungsobjekts («ocoöyio ueHHOCTt ... 
n p e a c T a B j i a e T n e p ß a a ruaea ΚΗΗΓΗ») mit der Bewertung eines weiteren Objekts 
(«HOBaTopcKHH xapaKTep ... nororrra») begründet, die implizit wiederum mit einem Ver-
gleichsargument («jiHHrBHCTLi apyrnx cTpaH») begründet ist. 

( 7 ) O c o ö y i o u e H H o c T b AJH τ ε ο ρ κ κ c j i 0 B 0 0 6 p a 3 0 B a H n a n p e ^ C T a ß j w c T n e p B a a r n a e a 
ΚΗΗΓΗ. r i o f l H e p K H y HOBaTopcKHH x a p a K T e p p a 3 p a ö a r b i B a e M o r o aBTopoM ΠΟΗΗΤΗΗ 
« c n 0 B 0 0 6 p a 3 0 B a T e a i > H a a napa^HrMa» (BnepBue 06 STOM ΠΟΗΗΤΗΗ E.A. 3eMCKa» 
n H c a j i a Β 1973 R.), κ royneHHio κοτοροΓο HecKonbKo n o 3 a c e n o a o u u i H Η 
jiHHTBHCTbi a p y r n x CTpaH. ( E r m a k o v a 1 9 9 4 , 1 5 3 ) 

Am folgenden Beispiel (8) mit dem gleichen Wertausdruck («ocoöyio ijeHHOCTb») wird 
deutlich, dass die Begründung auch in der Bewertungsäußerung selbst enthalten sein kann, 
indem nicht-axiologische evaluative Attribute (hier: «pe^icne») am Bewertungsobjekt 
(«flOKyMeHTajibHhie K a a p w » ) als Argumente für die Bewertung dienen und ggf. auch als 
solche explizit vorgebracht werden können; also z.B.: „Die Filmdokumente sind beson-
ders wertvoll, weil sie selten sind". 

(8) Ocoöyio ijeHHOCTb <j)HJibMa cocTaBJiaroT pe/ucne aoicyMeHTajibHbie icaapbi 
coBeTCKOH KHHOxpoHHKH 20-40-x roflOB npouijioro CToneTHH. (Rossija ν vojne) 

In (7) geschieht die Bewertungsbegründung explizit über die Zuordnung des Bewertungs-
objekts zu einem (attributiv ausgedrückten) Wert, hier dem Wert ,Innovation'. Aber auch 
in (6) und (8) nimmt die Argumentation Bezug zu Werten: Die subjektive Negativbewer-
tung in (6) bezieht sich auf den negativen Wertausdruck Erpressung («mam:a>K H Bb iMora-
TenbCTBO»), die implizite Begründung in (8) basiert auf der kontextuell axiologischen In-
terpretation von , Seltenheit' als positivem Wert. 
In evaluativen Argumentationen kommt somit, wie die Beispiele illustrieren, zum Aus-
druck, dass in Bewertungen Zuordnungen von Referenzobjekten zu Werten vorgenommen 
werden. Diese Werte treten in der Bewertung als Maßstab zur Einordnung auf der Achse 
,gut - schlecht' auf, d.h. ein Objekt wird dann, „wenn es positiv bewertet wird, als einem 
bestimmten Wert oder mehreren Werten entsprechend eingestuft (...); wird das Objekt ne-
gativ bewertet, so ist dies gleichbedeutend mit der Feststellung, dass das Objekt einem o-
der mehreren Werten nicht entspricht" (Zillig 1982, 243)9. Diese Funktion von Werten als 

Von Bewertungen als Orientierungen an einem Wertmaßstab ist auch dann zu sprechen, wenn keine 
Werte benannt sind, sondern mit Ausdrücken der Werteskala zwischen gut und schlecht („X ist gut", „x 
ist ist mittelmäßig", „x geht so", „x ist schlecht"), ihren Steigerungen (sehr gut, besonders gut, spitze -
sehr schlecht, besonders schlecht, grottenschlecht usw.) und Komparationen („x ist besser als y", „x ist 
schlechter als y") bewertet wird. Der Wertmaßstab ist in diesem Fall eine abstrakte Normentsprechung, 
die allerdings, wie ARUTJUNOVA (1988, 235) im Anschluss an Wierzbicka feststellt, eine Entsprechung 
in einer idealen und nicht unbedingt realen Wirklichkeit hat. Die Indizierung der Normentsprechung 
stellt deshalb eine annähernde Bewegung auf ein Ziel dar, während Normabweichungen Zielentfernun-
gen bedeuten (ebd.). Daraus folgt, dass die Norm bei axiologischen Evaluierungen anders als bei nicht-
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Maßstab in Bewertungen erlaubt es, Werte als „Konzeption des Wünschenswerten" („con-
ception of the desireable") (Kluckhohnl951, 395) oder, wenn es um Handlungen und 
Verhalten geht, als „Orientierungsleitlinie" (Kmiecak 1976, 150) zu definieren. Als solche 
treten Werte (in Konkurrenz zu Zwecken; s.u.) als Gründe in Handlungsentscheidungen 
auf (Heydebrand/Winko 1996, 50; Kanngießer 1982, 305; Tondi 1999, 21ff.). 
Aber Werte sind auch selbst bewertete Objekte (Maisch 1999, 208f.). Die Attributionen 
„ein gerechter Richter" oder ein „gerechter Richterspruch" sind z.B. positive Bewertungen 
einer Person und seiner Handlung, denen der Wert , Gerechtigkeit' zugrunde liegt. Damit 
dieser Wert ,Gerechtigkeit' jedoch den Maßstab für positive Bewertungen bilden kann, 
muss er als positiver Wert anerkannt sein, und diese Wertzuschreibung kann und muss un-
ter Umständen selbst wieder begründet werden. Der Wertbegriff hat somit erstens eine 
doppelte Bedeutung als ,Maßstab' der Bewertung und als ,Gut', das selbst positiv be-
wertet ist (Acham 1980, 714)10. Zweitens können Werte Bewertungen begründen oder 
rechtfertigen. Drittens werden mit ihnen Normen (z.B. „Handle gerecht") begründet. Und 
zur Absicherung dieser argumentativen Funktion lassen sich, viertens, Werte selbst be-
gründen (s. Kuße 2002b, 122f.). 
Zur Bezeichnung von Gütern treten Wertbegriffe (,Gerechtigkeit'), vor allem aber Aus-
drücke axiologisch attribuierter Sachverhalte und Gegenstände auf; z.B. in ethischer Be-
wertung: „ein gerechtes Urteil", oder in ökonomischer oder ästhetischer Bewertung: „ein 
Gemälde von Raffael" („teure und ästhetisch hochwertige Bilder"), die „Kralitzer Bibel", 
die „Handschrift des Ostromirevangeliums" („alte, wertvolle Bücher") usw. Najder (1975, 
42ff.), Winko (1991) und Heydebrand/Winko (1996) sprechen im ersten Fall ^Gerechtig-
keit') von axiologischen und im zweiten („ein gerechtes Urteil") von attributiven Werten. 
Um hier aber eine Verwechslung mit,axiologisch' im Sinne der Einordnung auf der Skala 
,gut - schlecht' zu vermeiden, unterscheide ich attribuierte Werte, die Güter sind („ein ge-
rechtes Urteil", „ein wertvolles Gemälde") und nicht-attribuierte Werte (,Gerechtigkeit', 
,Schönheit'), die sowohl als Gut wie als Maßstab auftreten. 

axiologischen mit skalaren Ausdrücken wie kalt, groß usw. nicht die Mitte einer Evaluierungsskala bil-
det, sondern mit einem der Pole zusammenfallt (s. FREIDHOF 1991,46). 
Was als Wertentsprechung bzw. Normentsprechung gilt und welchen Ausdruck diese Entsprechungen 
finden, kann individuell variieren und ist sowohl historisch als auch kulturell relativ. VOL'F (1988, 126) 
und ARUTJUNOVA (1988, 202) stellen beispielsweise für das Russische fest, dass der explizite Ausdruck 
der Normentsprechung (normal'no) eine positive Bewertung darstellt, die gut substituieren kann: «Kaie 
MBëint? Xopomo, HopMajitHO», was im Deutschen nicht in gleicher Weise möglich ist. Was mit nor-
mal jedoch gemeint ist, konnte 1950 etwas anderes sein als 1985 und 2007 wieder etwas anderes. Be-
merkenswerte Belege für die Perestrojkazeit, also die Zeit, in der Arutjunovas und Vol'fs Monogra-
phien, die wohl bekanntesten Arbeiten zur Axiologie im Russischen, entstanden, bringt RATHMAYR 
(1993) . In Kollokationen mit zit' xmàzizn' («MM ace Toace XOTHM JKHTB HOPMAJIBHO») wird die existie-
rende Norm als normabweichend bezeichnet («Haina HopMa - He HopMajitHO»). Die normative Norm, 
also das was sein soll(te), bedeutete dagegen besonders damals „so wie im Westen" (ebd., 32): Nor-
mal'nyj tritt quasisynonym zu razvityj, civilizovannyj, celoveceskij und (explizit meist vermiedenem) 
zapadnyj auf, und das auch akkumulativ: «B coBpeMeHH&ix, HopMajn>Hi>ix CTpaHax, miBHJiiisoBaHHbix, 
nenoBenecKHX ...» (ebd., 33). 

10 In der Literatur zur Axiologie werden Begriffe wie .Egoismus', Gemeinheit', .Hässlichkeit', .Unge-
rechtigkeit' usw. manchmal auch als „negative Werte" bezeichnet (s. z.B. IWIN 1975, 32, der darüber 
hinaus auch „Nullwerte" annimmt). Hierbei handelt es sich, wie Richter [im Druck] feststellt, jedoch 
nicht um Werte, sondern um Sachverhalte, die am Maßstab von Werten negativ bewertet sind. Ich spre-
che deshalb von „neagtiven Wertausdrücken" (s. o. im Kommentar zu Beispiel 7). 
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Ein und derselbe Sachverhalt kann nun mit Bezug auf verschiedene Werte verschiedene 
Bewertungen erfahren. In der evaluativen Argumentation für die Bewertung werden diese 
Werte benannt und ihr Wertekonflikt ggf. explizit gemacht. Rainer Gräbel (2001), der fünf 
kulturelle „Wertungsgattungen" unterscheidet, die epistemische, ästhetische, ludische", 
religiöse und ethisch-praktische (ebd., 47f.), verdeutlicht das an Bewertungen eines Fuß-
ballspiels: „Ein ästhetisch besonders schöner Schuß kann in einem Fußballspiel aufgrund 
der Position der übrigen Spieler ludisch von geringem Wert sein. Er kann - wenn der 
Spieler sich von der Gegenpartei hat,kaufen' lassen - ethisch verwerflich sein" (ebd., 48). 
Diese Bewertungen stehen nicht nur als Alternativen nebeneinander, sie können in der a-
xiologischen Bewertung zwischen ,gut' und ,schlecht' in Konflikt geraten. Entscheidend 
für die abschließende Bewertung ist dann der Aufbau einer Wertehierarchie, die ggf. argu-
mentativ offen zu legen und einzulösen ist: „Der Schuss war schlecht, denn er war zwar 
ästhetisch schön, aber spielerisch erfolglos" oder „Der Schuss war gut, denn er war zwar 
erfolglos, aber dafür ästhetisch schön." Im Dissens über die Bewertung von Sachverhalten 
kann sich so herausstellen, dass die zugrundeliegenden Werte des Bewertens von den 
Konfliktparteien geteilt, aber von ihnen hierarchisch unterschiedlich gewichtet werden12. 
Sachverhalte, insbesondere Handlungen, werden außer mit dem direkten Bezug auf Werte 
auch als Realisationen eines Zwecks axiologisch bewertet. Im „Fußball-Beispiel" ist die-
ser Unterschied in der Opposition von ästhetischem und ludischem Wert verankert. Der 
am Wert , Schönheit' positiv zu bewertende Schuss ist ludisch negativ zu bewerten, wenn 
er dem Spielzweck nicht dienlich ist. Als Maßstab der Bewertung tritt in solchen Bewer-
tungen der Zweckdienlichkeit der im Zweck genannte Sachverhalt, d.h. ein Wert als Gut, 
auf. 
Diese Differenz von Wert und Zweck in der Bewertungsbegrändung hat in der Wissen-
schaftsgeschichte eine Reihe von Analogien, von denen die vielleicht wichtigsten die ur-
teilslogische Unterscheidung von intrinsischen und extrinsischen Werten und Bewer-
tungen und, auf der Ebene der Handlungsmotivation und -rechtfertigung, Max Webers 
(1964, 17ff.) Typologie von affektuellem (emotionalem), traditionalem (gewohnheits-
mäßigem), wertrationalem und zweckrationalem Handeln sind. 
In intrinsischen Werturteilen sind die Bewertungsobjekte „in sich" bzw. „aus sich selbst" 
begründet oder auf subjektive Präferenzen beschränkt: „Dieser Wein ist fruchtig", „Der 
Krimi ist spannend", „Ich fand den Vortrag sehr aufschlussreich". Extrinische Werturteile 
sind dagegen zweckorientiert: „Wein ist gut für die Gesundheit" (komparativ: „Rotwein 
ist besser für die Gesundheit als Weißwein"), „Bei diesem Krimi kann man sich spannend 
entspannen", „Ich fand den Vortrag sehr aufschlussreich für meine eigene Arbeit" (vgl. 
Wright 1963b, 14; 1994, 89; Zillig 1982, 253f.; Gräbel 2001,42; Kuße 2004a, 245). In der 

Mit „ludisch" meint GRÜBEL (2001, 47) den „Spielwert, der etwa eine Figur oder einen Zug in einem 
Brettspiel, das Verhalten eines Spielers in einem sportlichen Gruppenspiel oder auch eine Zahlenkombi-
nation in einem Lottospiel werthaft bestimmt." 
In gesellschaftlichen und politischen Diskursen ist der Dissens oft gerade darin begründet. Dass .Frei-
heit ' , ,Gerechtigkeit ' , .Sicherheit ' usw. positive Werte darstellen, ist selten strittig - eher schon, wel-
chen Inhalt diese Werte haben, und vor allem, welche Werte im Konfliktfall als höherrangig einzu-
schätzen sind: Was ist wichtiger: ,Freiheit ' oder ,Sicherheit ' , ,Gerechtigkeit ' oder .Wohlstand'. . . ? (s. 
auch KußE 2002c) 
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Begründung der Bewertung werden diese Zwecke („für die Gesundheit", „zum Entspan-
nen", „für die eigene Arbeit") zu Argumenten. 
In Webers Handlungstypologie haben Werte im wertrationalen Handlungstyp unbedingte 
Geltung für die Handlungsorientierung, während sich der Sinn zweckrationalen Handelns 
auf Handlungsfolgen erstreckt. In der Argumentation bilden dann jeweils der motivierende 
Wert oder der Handlungszweck das Argument der Handlungsrechtfertigung. In der Recht-
fertigung von traditionalem und affektuellem Handeln wird ein Wertbezug vorgenommen, 
indem ,Tradition' oder ,Emotion' als positiver (oder in der Ablehnung negativer) Wert ar-
gumentativ vorausgesetzt ist; z.B. in „Das hat sich bewährt" oder „Das war eine spontane 
Eingebung". 
Weber selbst stellt allerdings fest, dass Handeln nur „sehr selten (...) nur in der einen oder 
anderen Art orientiert" ist (ebd., 18)13. In Handlungsentscheidungen müssen eventuelle 
Widersprüche zwischen Wert- und Zweckorientierungen hierarchisch ausgeglichen wer-
den, weshalb sich ζ. B. vermeintliche Wertorientierungen als zweckorientiert erweisen 
können. Eine solche Wert-Zweckorientierung liegt in (10) vor, in dem die festgestellte O-
rientierung am Wert,Gesundheit ' funktional auf die Handlungszwecke ,Karriere' und ,fi-
nanzieller Gewinn' bezogen ist (ebenso Kuße [im Druck a-b]). 

(10) MoModeoKb 3adyMcmacb o 3Òopoebe 
— naBeii HayMOBHH, Kaie BBI oiieHHBaeTe 3ßopoBbe neTepöyprcKHX no^pocTKOB? 
- PenpoflyKTHBHoe 3/iopoBbe - nacTb oöu je ro , a OHO y ποΑροστκοΒ, κ co/tcajienHio, 
He ynynmaeTca. X O T S ecTi> oneHB eaacHax TeH^ E H U H A . ECJIH JIET ΠΗΤ& Hasaa, no 
HauiHM onpocaM, noflpocTKH Ha nepBoe MecTO b HŒBHH CTaBHJiH KapepbHbie Η 

φHHaHCOBL·Ie 3aflaHH, το Tenept - coöcTBeHHoe 3AopoBbe. OHH ΠΟΗΗΜ3ΙΟΤ, ΗΤΟ 

6e3 3flOpOBbH HH KapbepHHH POCT, HH (JjHHaHCOBbie YCNEXH HeBOSMOaCHbl. 

(Argumenty i Fakty 38/2003) 

4. Diskurssensitivität 
Die eingangs diskutierte Zuordnung von Evaluationen zu den expressiven Sprechakten hat 
auf der Ebene der textuellen Makrostruktur ein Vorbild im antiken (aristotelischen) Sche-
ma der rhetorischen Gattungen, in deren ursprünglicher Trias dem Lob und dem Tadel ei-
ne eigene Gattung zugeordnet wurde: das genos epideiktikon (lat. genus demonstrativum), 
dessen Funktion es nach Aristoteles sein sollte, den Hörer ein nicht mehr fragliches Urteil 
„genießen" zu lassen (Aristotles Rhet. 1358b; vgl. Lausberg 1990, § 59)14. Die illokutio-
näre Makrostruktur der epideiktischen Rede ist demnach expressiv, wohingegen die bei-
den anderen Genera, die Gerichtsrede {genos dikanikon, lat. genus iudicale) und die poli-
tische Beratungsrede (genos symbouleutikon, lat. genus deliberativum) die Funktionen ha-
ben, ein Urteil über einen vergangenen oder einen zukünftigen Sachverhalt zu fallen und 
somit in der illokutionären Makrostruktur assertiv (im Falle der Gerichtsrede) oder direk-

Vor allem ist Wertrationalität nicht mit gesinnungsethischem Handeln gleichzusetzen, sondern kann bei 
Einschluss von Folgenabschätzungen des Handelns ebenso verantwortungsethisch sein (HABERMAS 
1988/1, 380f.). Im politischen Diskurs sind die wertorientierten Argumentationen Vaclav Havels deutli-
che Beispiele einer verantwortungsethischen Wertorientierung (s. KußE 2002c, 2004b); s.u. 4.1. 

14 Zur aktuellen Analyse und Beschreibung der Gattung siehe ZIMMERMANN (1993); OCHS (1994); KOP-
PERSCHMIDT/ SCHANZE (Hrsg . ) ( 1 9 9 9 ) ; HÜBNER ( 2 0 0 0 ) ; NICOLOSI ( 2 0 0 2 ) ; GARSTKA ( 2 0 0 5 ) . 
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tiv (im Falle der Beratungsrede) sind. Doch analog zur Zurückweisung der aus-
schließlichen Unterordnung von Bewertungen unter die Expressiva stellte Quintilian im 7. 
Kapitel des 3. Buchs der „Ausbildung des Redners" gegen die starre Unterscheidung der 
Genera die tatsächliche Gattungsuniversalität epideiktischer Sprechhandlungen fest: 

Denn einmal hängen die Lobreden am Grabe häufig mit einer Aufgabe für die Öf-
fentlichkeit zusammen und werden auf Senatsbeschluß oft Amtsträgern übertragen; 
sodann gehört einen Zeugen zu loben wie auch das Gegenteil zu den wesentlichen 
Dingen vor Gericht, und sogar dem Beklagten selbst kann man Lobredner stellen. 
Ferner enthalten die Reden gegen die Mitbewerber (um Ciceros Konsulat) (...) Ta-
delreden und sind doch als Meinungsäußerungen im Senat gehalten. (Quintilian 
1972, 349) 

Auch kommt das spezielle Genus der Lobrede nicht ohne Argumentation aus: 

Wie aber die Lobrede, die als offizielle Aufgabe ihre Verwendung findet, eine Be-
weisgrundlage verlangt, so hat auch diejenige, die zur künstlerischen Unterhaltung 
verfaßt wird, zuweilen auch eine Art solcher Beweisgrundlage. (Quintilian 1972, 
349f.) 

In der Makrostruktur von Reden erkannte Quintilian also evaluative Funktionen auch in 
den - sprechakttheoretisch formuliert - assertivischen und direktivischen Genera der Ge-
richts- und der Beratungsrede, während er umgekehrt in der Epideiktik assertivisches Ur-
teilen und direktivisches RATEN oder ANWEISEN nicht ausschloss. Quintilians Argu-
mentation weist unausgesprochen aber noch auf etwas anderes hin, nämlich die unter-
schiedliche Funktionalität der positiven Evaluationen in den Genera. Vor Gericht dienen 
sie der Urteilsfindung, dem Beweis der Glaubwürdigkeit von Zeugen, ggf. der Entschuldi-
gung oder Rechtfertigung von Angeklagten usw. In der politischen Rede sind sie persuasiv 
zur Aufwertung eigener und Abwertung fremder Positionen und dienen damit dem Macht-
gewinn und Machterhalt. 
Diese funktionale Differenzierung nenne ich textsortensensitiv, da die benannten Funktio-
nen den globalen Textsortenfunktionen (hier der Gerichts- und der politischen Rede) un-
tergeordnet sind. Die der Textsorte wiederum übergeordnete Ebene der kommunikativen 
Makrostruktur ist der Diskurs, worunter entweder ein infiniter, aber thematisch einge-
grenzter und intertextuell verknüpfter Kommunikationszusammenhang gemeint sein kann 
(„ökologischer Diskurs", „Gender-Diskurs", „Werte-Diskurs" usw.) oder aber die Kom-
munikation in einem v.a. institutionell abgrenzbaren Kommunikationsbereich bezeichnet 
wird („politischer Diskurs", „religiöser Diskurs", „Rechtsdiskurs" usw.) - beides kann 
sich natürlich auch überschneiden (wenn z.B. „Ökologie" zum Thema der Politik oder des 
Rechts oder der Religion wird; s. Wullenweber 2004)15. 

Hinzu kommen noch die ältere philosophische Bedeutung von Diskurs als sukzessivem begrifflichen 
Denken und Argumentieren - diskursiv als Gegensatz zu intuitiv (SCHISCHKOFF 1991, 146; JAPP 1988) 
- , die Bedeutung von Diskurs als Gespräch/Konversation, die besonders in der angelsächsischen Litera-
tur anzutreffen ist, und die metasprachliche Bedeutung des Begriffs bei Jürgen Habermas, für den Dis-
kurse „Entkopplungen" der Kommunikation sind (HABERMAS 1995, 131), in denen die Wahrheit von 
Propositionen, die Wirksamkeit von Handlungen oder die Verständlichkeit und Wohlgeformtheit von 
Äußerungen thematisiert werden. 
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In den folgenden Abschnitten werde ich Diskurs in erster Linie in der zweiten Bedeutung 
verstehen und nach den jeweils besonderen Funktionen des positiven Bewertens in den 
Diskursbereichen Politik (in der Textsorte Rede), Religion (in den Textsorten Predigt, 
Lied und Liturgie) und Wirtschaft (in der Textsorte mission statement und im Subdiskurs 
Werbung) fragen. 
Diskurssensitivität ist nicht mit Diskursabhängigkeit im Sinne einer Determination der 
Auswahl und Funktion von Evaluationen und ihren Formen durch einen Diskursbereich 
gleichzusetzen. Es handelt sich nicht um Abhängigkeiten oder gar Gestzesmäßigkeiten, 
sondern um Auffälligkeiten. Diese für sich können allerdings schon bemerkenswert sein. 
Diskurssensitiv sind z.B. Werbung und Politik für direktivische Evaluationen, die Religion 
hingegen fur expressivische Evaluationen. 

4.1. Politik: Diplomatische Direktiva und Wertinstantiierungen 

In einem Aufsatz zu assertivischen Sprechakten in der politischen Rede stellt Freidhof 
(1993, 147) fest, dass es sich bei dieser Gattung „in der Mehrzahl der Fälle - aus der Sicht 
einer übergeordneten Intention" um Aufforderungstexte handelt. „Dieses ist selbst dann 
der Fall, wenn die direktivische Illokution keine häufigen - mikrostrukturell nachzuwei-
senden - Versprachlichungen erfährt. (...) Mit anderen Worten: Die direktivische Text-
Intention (man könnte das eine Makro-Illokution nennen) besteht auch ohne Vorliegen 
von mikrostrukturellen direktivischen Illokutionen" (ebd.). Der textuelle Aufforderungs-
charakter ist jedoch nicht erst eine Eigenschaft der Textsorte, sondern bereits auf der über-
geordneten Ebene (im umfassen Rahmen) des Diskurses merkmalhaft: und zwar in der 
Bestimmung des Politischen (des politischen Diskurses) als einer Kommunikationsform, 
die konventionell handlungsorientiert ist, d.h. Handlungen auslösen soll, die selbst nicht 
mehr politisch, sondern als gesellschaftlich, ökonomisch, militärisch usw. zu bezeichnen 
sind (vgl. Kuße 1997; 1998, 68ff) . Ist die politische Rede nicht nur Propagandarede, Agi-
tation oder gar totalitäres Ritual ohne Widerspruchsoption (Stalinreden) und realisiert sie 
mehr oder weniger ehrlich die aristotelische Aufgabe der Beratungsrede, „zu Besserem 
zuzureden" und „von Schlechterem abzureden", um dem Hörer ein Urteil über „Nutzen 
und Schaden" von Handlungen und eine Entscheidung zu ermöglichen, „was künftig ge-
schehen soll" (Aristoteles Rhet. 1358b), so ist die dominante mikrostrukturelle Illokution 
die Assertion. Positiv evaluative Assertionen realisieren die direktivisch persuasiven und 
perlokutiven Funktionen des Zuratens, Überzeugens und letztlich der Handlungsauslö-
sung. 

Der thematisch orientierte Diskursbegriff ist aus der Textlinguistik hervorgegangen (s. BUSSE/TEUBERT 
1992; 1994; ZYBATOW 1995). Bereichsorientiert war ,Diskurs' bereits bei MORRIS (1955; 1973), beson-
ders einflussreich wurde aber der kulturgeschichtliche Begriff FOUCAULTS (1966; 1972; 1995; 1998), 
der in seiner späteren „machtgenealogischen" Interpretation auch den Anstoß zur „kritischen Diskurs-
analyse" gab, die sowohl bereichs- als auch themaorientierte Diskursanalysen umfasst (LINK 1988; 
1999; WODAK (Hr sg . ) 1989; JÄGER 1993; FAIRCLOUGH 1995) ; vg l . z u m D i s k u r s b e g r i f f d e s w e i t e r e n : 
FOHRMANN/MÜLLER (Hrsg . ) 1988; BUBLITZ u .a . (Hrsg . ) 1999; KußE 1998, 37f f . ; 2 0 0 4 a , I f f . ; BURCK-
HART (Hrsg.) 2000; WULLENWEBER 2004, 66ff. 
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Im Folgenden konzentriere ich mich auf zwei Phänomene: den Sprechakt LOBEN in pri-
mär direktivischer Funktion und Wertbehauptungen zur Instantiierung von Werten, die 
nach dem Willen des Sprechers normativ handlungsleitend sein sollen. 

LOBEN als diplomatischer Direktiv 

LOBEN kann verschiedene Referenzobjekte haben, bezieht sich in der Regel aber zumin-
dest indirekt auf Personen.16 Zu unterscheiden sind: Erstens das direkte LOBEN von Per-
sonen mit positiven Evaluativa („Sie sind sehr begabt", „Sie sind ein guter Gesprächspart-
ner", „Sie sind unser bester Mitarbeiter", „Du bist sehr nett"), das von EIN KOMPLI-
MENT MACHEN und SCHMEICHELN besonders schwer abzugrenzen ist; zweitens das 
LOBEN von Handlungen und ihren Resulaten mit direktem Bezug auf den Adressaten als 
Urheber („Ihr Vortrag war klasse", „Sie haben einen sehr guten Vortrag gehalten", „Ihr 
Vortrag hat mir sehr gut gefallen") oder drittens (als Expressiv) als unmittelbare bewer-
tende Reaktion ohne Nennung des Bewerteten („Hervorragend!, «Mojio^eu!», „Vy-
bornë!"); sowie viertens das LOBEN von Sachverhalten oder Gegenständen als indirektes 
LOBEN von Personen („Der Vortrag war klasse", „Der Vortrag hat mir sehr gut gefallen", 
„der Aufsatz ist sehr wichtig"; implizit: ,J$ie haben einen sehr guten Vortrag gehalten/sehr 
wichtigen Aufsatz geschrieben")17. 
In allen vier Fällen sind die Adressaten des Sprechakts auch die Empfanger des Lobes. Bis 
auf die expressive, unmittelbar reaktive Bewertung sind die Formen aber ebenso als LO-
BEN von Dritten möglich (in der vierten Form sogar ohne Umformung): „X ist unser bes-
ter Mitarbeiter", „X hat einen sehr guten Vortrag gehalten". Dieses LOBEN kann rein as-
sertivisch oder primär expressivisch sein (zum Beispiel ein Ausdruck von Begeisterung) 
und ist oftmals indirekt direktivisch: wenn Dritte als Vorbild für den oder die Adressaten 
beschrieben, wenn zur Nachahmung von Handlungsweisen geraten oder aufgefordert oder 
wenn Handlungsprodukte zum Gebrauch empfohlen werden (z.B. in der Textsorte Rezen-
sion) und schließlich, wenn mit der ,Laudatio' Handlungen zugunsten des Gelobten moti-
viert werden (zum Beispiel in einem Bewerbungsverfahren, zur Befürwortung einer Be-
förderung usw.). 
Mich interssiert hier das LOBEN von Adressaten, insbesondere in der ersten Form. Dieser 
Sprechakt ist assertivisch mit einer in der Regel primär direktivischen Illokution. In der 
assertivischen Illokution hat der Sprechakt die Funktion, den Adressaten über die Einord-
nung des Bewertungsobjekts in ein Werte- und Normensystem zu INFORMIEREN (Mar-
ten-Cleef 1991, 46; s.o. Anm. 4), um ihn damit - direktivisch - zur Fortsetzung seiner 
Handlungs- oder Verhaltensweisen AUFZUFORDERN. In dieser Funktion der Hand-

Werden mit dem Sprechaktverb loben in der dritten Person positive Bewertungen von apersonalen („Er 
lobt das Klima in Brasilien") oder nicht-personalen Refernzobjekten, bei denen die personale Zuord-
nung für den Sprecher nicht möglich ist („Er lobt die neue Steuergesetzgebung"), eingeleitet (vgl. (BU-
LYGINA/SMELEV 1994, 57), lässt sich fragen, ob hier nicht ein uneigentlicher, abgeleiteter Gebrauch des 
Sprechaktverbs vorliegt, mit dem positives Bewerten, aber nicht im eigentlichen (personalen) Sinne 
LOBEN bezeichnet wird. 
„Dilo chválí mistra" (Némecko-cesky slovník 19884, I, 797); vgl. auch die Beispiele bei BULYGI-
NA/SMELEV ( 1 9 9 4 , 57) : «noxBajiHTt CTaTbio (κοΜίυίΗΜβΗΤ aBTopy), noxeajiHTB n n p o r (ΚΟΜΠΠΗΜΘΗΤ 
xo3aiÍKe)». 

Angemeldet | Holger.Kusse@tu-dresden.de
Heruntergeladen am | 03.05.15 21:33



H. KUSSE, Positives Bewerten. Diskurssensitive Beispiele aus dem Russischen und Tschechischen 153 

lungsbestärkung kann LOBEN primär direktivisch sein (Bsp. 11), aber auch Argument-
status für einen folgenden direkten Direktiv haben (Bsp. 12). 

(11) - (...) H HHKTo He xoneT ivme CKa3aTt, neü s to TaKoìi namwoic xopouiHÖ? -
cnpocHn oh, HeacHO norjiaflbiBa» Ha EropyxuKy. 
- 3 t 0 CbIHOK CeCTptl OjlbJTH HßaHOBHbl, - OTBeTHJl Ky3bMHTOB. 
- A Kyna ace oh egeT? 
- YHHTbCH. Β ΓΗΜΗ33ΗΙΟ βΓΟ Be3eM. 
Moneen Moncean h3 bokjihbocth H306pa-3HJI Ha jirnie CBoeM yzuiBJiemie h 
SHa^HTejiBHO noKpyTHji tojioboh. 
- O, 3ΤΟ xoporno! (...) 3το xoporno! ll'i γημη33ηη BbiHfleuib TaKoü rocno^HH, hto 
Bce μ η 6yaeM iuame CHHMaTb. Tw ôy^ernb yMHbiñ, öoraTbiH, c aMÓmiHeñ, a 
MaMeHBKa 6ynex paaoBaTbca. O, s to xoporno! (Cechov 1888) 

(12) KoHCTaHTHH FaBpHJioBHH, MHe Bama nbeca qpe3BbiHaHHo noHpaBiuiacb. CTpaHHaa 
OHa KaKaa-TO, η KOHija a He cjibimaji, h Bce-TaKH BnenaTJieHHe CHJibHoe. Β η TajiaHT-
jiHBbiH HenoBeK, BaM Ha^o npoflOJiacaTb. (Cechov 1896) 

Ais Direktiv ist der Sprechakt, wenn das Lob sich an den Adressaten richtet, nicht nur, wie 
bereits Zillig (1982, 180) beobachtet, frequent im pädagogischen Kontext anzusiedeln, 
sondern er schafft einen pädagogischen Kontext (Kuße 2002a, 179). Die Restriktionen 
seiner Anwendung sind auf diese pädagogisch-poetische Wirkung zurückzuführen: LO-
BEN als ,pädagogischer Sprechakt' setzt als Gelingensbedingung die Berechtigung, den 
Sprechakt auszufuhren voraus. Im Regelfall ist diese bei fallender Hierarchie zwischen 
Sprecher und Adressaten gegeben (Eltern loben Kinder, Lehrer loben Schüler, Meister lo-
ben Gesellen, Experten loben Laien usw. - und nicht umgekehrt), mindestens aber befin-
den sich die Kommunikationspartner auf hierarchisch gleicher Ebene (Kollegen loben 
Kollegen), andernfalls wird LOBEN leicht als Kompetenzanmaßung missverstanden und 
kann den unerwünschten perlokutionären Effekt der Beleidigung haben18. 
Im politischen Diskurs wird die hierarchisch prototypische LOBEN-Situation realisiert, 
wenn ein Herrscher seine Untergebenen, im umfänglichsten Sinne „sein Volk", lobt. Die-
ses Lob muss nicht explizit als solches ausgewiesen sein, es kann - direktivisch vielleicht 
besonders wirksam - die Form einer Feststellung haben. Mit ihr wird indirekt dazu auf-
gerufen, die vom Sprecher konstatierten Sachverhalte zu bestätigen (vielleicht sogar erst 
zu verwirklichen). Folgende Beispiele aus Vladimir Putins Neujahrsansprachen von 2003 
und 2006 mögen das illustrieren. 

(13) A Bce, nero mm floÔHHHCb, - 3το He npocTO noaapoK cynböti, noTOMy hto Becb 
roa μ η ynopHO Tpy/UDiHCb. TpyflHJiHCb η Ana ce6a, h fljia önaronojiyHHH cbohx 
ceMeñ. Η Bce s to nocjiyaaijio HameMy oömeMy ycnexy. (Putin 2003) 

(14) CeroflHS Mbi BCTpenaeM hobbih, 2007-h roa. Mbi yace yBepeHHee cmotphm β 
ôyaymee. Mbi cymecTBeHHO pacmnpaeM ropH30HTbi HauiHX nuaHOB. 3το crajio 

18 Bei sozialer Gleichrangigkeit ist LOBEN auch eher als primär expressivisch und nicht direktivisch zu 
interpretieren, während Hierarchiegefälle einen sozialen Redekontext bilden, in dem die explizit asserto-
rische Äußerung als implizit direktivisch erwartbar ist. 

Angemeldet | Holger.Kusse@tu-dresden.de
Heruntergeladen am | 03.05.15 21:33



154 ZfSl 52 (2007) 2 

B03M05KHHM ö n a r o a a p a oôi i ihm ycHJiH3M n o B03p0>KfleHHK) h yicpemieHHio 
CTpaHH β nocjie/iiiHe ro^ti. (Putin 2006) 

Putin spricht im vereinigenden Wir, das aus Sprecher (,Herrscher') und Adressaten 
(,Volk') eine Gemeinschaft konstruiert, in der der Inhalt der Rede auch auf den Sprecher 
bezogen ist. So vermeidet er die direkte lobende Ansprache, die den Lobenden von den 
Gelobten trennt. Der Sprechakt ist gleichwohl realisiert. Die Adressaten werden für ihren 
Fleiß und ihre Anstrengungen («mbi ynopHO rpyrnuracL·», «ÖJiaroaap» o6iuhm ycmmaM») 
gelobt. Schon als praktische Schlussfolgerung ist daraus ein impliziter Direktiv abzuleiten: 
„Wenn der erreichte Zustand den bisherigen Anstrengungen zu verdanken ist, dann wird 
ihre Fortsetzung diesen Zustand noch verbessern". 
In den Ansprachen wird der pädagogische Anspruch auch explizit, wobei sich die Refe-
renz des Wir als Empfänger der Sprechakte ändern und neben der Gemeinschaft aus Spre-
cher und Adressaten auch nur den Sprecher bzw. die ihn umgebende Gruppe (Regierung, 
Verwaltung - so genau ist das nicht bestimmt) bezeichnen kann. Auf das LOBEN folgen 
dann direkte Kommissiva und Direktiva, die sich in der Wir-Konstruktion sowohl überla-
gern (15a) als auch auch getrennt formuliert sein können: (15b) und (15cl) als Kommissi-
va, (15c2) als Direktiv. 

( 1 5 a ) M H e 6 h xoTej iocb, η mbi c a e n a e M BCë B03M0acH0e, h t o 6 h p e s y n t T a ™ , κ ο τ ο ρ π χ 
ΜΗ flOCTHrjIH Β 3KOHOMHKe, IipHBeJIH Κ Cephe3HMM nOJIOaCHTeilbHbIM H3MeHeHHHM 
Β 3KH3HH Kaacfloro ΚΟΗΚρβΤΗΟΓΟ HeJIOBeKa. H t o 6 h MCHbllie CTaJIO ÖeflHHX. H t o ö h 
5KH3HB ÔHJia CBJoaHa He TOJibKO c peineHHeM noBce^neBHt ix n p o ö n e M , a ÔHJia 6 h 
HanojiHeHa jiio6obi>io h 3a6oToñ flpyr o a p y r e . Η τ ο 6 / ι ετε ί ΐ ö h j i o 6oJn>ine η η τ ο 6 η 
ΟΗΗ ÖblJIH CHaCTJIHBH. 

(15b) Haina 3aflana β τομ, hto6h Mojio/itie jiioflH nonyHHUH coepeMeHHoe 
o6pa30BaHHe, HamjiH aocToiÍHoe npHMeHemie c b o h m TajiaHTaM h cnocoÖHocTHM, 
HTOÖH 6hHH 3flOpOBbI. (...) 

(15c) (cl) YBavKeirae κ π io ahm CTapinero noKOJieHHH - npH3Haic 3penocTH nioôoro 
oômecTBa h e r o ycTOÍiHHBOcxH. TocyflapcTBO o ö a s a n o h 6yzieT noaziepMCHBaTb h 
noMoraTb nioflHM CTapinero rioKOJieHHH, (c2) ho s to He 3aMeHHT hm TennoTbi 
6 h h 3 k h x . nporny Bac He 3a6hiBaTb ο τεχ, κτο c ^ e n a j i Harne ö y a y m e e β ο 3 μ ο > κ η μ μ 
- o HaiUHx MaMax η oTuax , o fleayimcax η o 6a6yn iKax . (Putin 2006) 

Ein weiteres Beispiel entnehme ich einer Rede von Vaclav Havel. In der im Mai 1992 im 
Wahlkampf gehaltenen Ansprache begründet Havel, warum er keine direkte Wahlempfeh-
lung aussprechen kann und lobt statt dessen die Bevölkerung als vernünftig und verant-
wortungsvoll. Das Lob enthält implizit die Aufforderung zu vernünftigem und verantwor-
tungsvollem Denken und Handeln, dessen Kriterien in den anschließend angekündigten 
Ratschlägen entfaltet werden. 

(16) Tisice lidi se mne ve svych dopisech ci osobnë ptají, koho mají volit. Ζ mnoho 
dobrych dûvodu na tuto otázku neodpovídám. Neodpovídám na ni mimo jiné pro-
to, ze i já vërim ν rozum a odpovëdnost vsech nasich obcanu. Nie mi vsak nemüze 
zabránit ν tom, abych vám doporucil nëkolik vëci, které s volbami bezprostredne 
souvisejí, a abych pri této prílezitosti zopakoval, o jakou budoucnost já sám usiluji, 
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ν jaké hodnoty vërim, co povazuji za správné a s cím naopak nesouhlasím. (Havel 
1992, 180) 

(13)-(15) und (16) unterscheiden sich in der politischen Situation (und natürlich im unter-
schiedlichen Charakter der Sprecher). Anders als im Genre der (politischen) Festrede, zu 
dem Neujahrsansprachen zu zählen sind, befindet sich der Sprecher einer Wahlkampfrede 
in einer antizipierten Abhängigkeit von seinen Adressaten. Dadurch entsteht eine paradoxe 
Hierarchiesituation zwischen Redner und Hörern. Als regierender Politiker (und als Präsi-
dent besonders) scheint die soziale Höherrangigkeit des Sprechers eindeutig. Sie ist im 
Beispiel auch eindeutig indiziert mit der Position des potentiellen Ratgebers („Tisice lidi 
se mne ve svych dopisech ci osobnë ptají, koho mají volit"). Andererseits ist der zukünf-
tige Erfolg des Sprechers vom Willen seiner Adressaten abhängig, weshalb er ihnen zu-
mindest partiell untergeordnet ist. Wählt der Sprecher statt des indirekten einen direkten 
Direktiv, kann er seine Position in der Hierarchie (im Hierarchieparadox) manifestieren. 
Durch BITTEN indiziert er seine Abhängigkeit, durch RATEN eine hierarchische Gleich-
heit mit dem Publikum, durch AUFFORDERN seine Überordnung; vgl. die Beispiele (17) 
und (18) aus einer Rede Havels vom März 1991 in Bratislava und Michail Gorbacevs 
Fernsehansprache vor dem Allunionsreferendum im selben Jahr, die beide für den Erhalt 
staatlicher Einheit (der Tschechoslowakei resp. der Sowjetunion) warben. (17) ist nach der 
Situationsbeschreibung mit direktivem LOBEN („vëtsina rozvázná, uvazující ν dlouho-
dobé perspektivë") in (17a) ein Beispiel für explizites RATEN (17b), das mit axiologi-
schen Werten gerechtfertigt wird (17c), und an das LOBEN („národ dospëly") als indirek-
ter Direktiv zur persuasiven Stützung anschließt (17d). In (18) liegt dagegen explizites 
AUFFORDERN vor («IIpH3HBaio Bac Bcex»), 

(17a) Slovensko se dnes ocitá na historické krizovatce (...) Podle mého názoru máte 
moznost poprvé ve svych dëjinâch svázat svou národní svébytnost a její 
státoprávní vyraz s ideou právnosti, demokracie a s duchem evropské obcanské 
spolecnosti a politické kultury a otevrit s tim cesto do rodiny vyspëlych evrop-
skych demokracií. Leccos napovídá, ze pràvë takovy vyvoj si preje vëtsina obcanû. 
Slovenska, vëtsina mozná ménë hlucná, avsak vëtsina rozvázná, uvazující ν dlou-
hodobé perspektivë. V poslední dobë je vám vsak stále castëji nabízena i moznost 
druhá: nadíadit národní aspirace vsem ostatním hodnotám a rozhodnout se 
zpusobem, ktery by toto nadrazení potvrdil. (...) 

(17b) Volba je na vas. Já nemohu udëlat vie, nez vám doporucit, abyste zvolili první 
moznost. (...) 

(17c) Cesta, kterou vám doporucuji, je cesta práva, civilizovanosti, politické kultury. (...) 
(17d) Slovensky národ nepovazuji za národ zapomenuty, opustëny, nedospëly a 

potlacovany. Povazuji ho za národ dospëly, ktery je schopen a ktery má plnou 
moznost svobodnë zvázit, jak nejlépe by mël uskuteenit svou svébytnost, a ktery je 
schopen své rozhodnutí vyjádrit dustojnym zpûsobem. (Havel 1992, 65-67) 

(18) npH3BiBaío Bac Bcex, Aoporae rpaaytaHe, npnHjrn> y sacrare BO Bcec0 i03H0M 

ρεφερεΗ,ζ^Με H Ha nocTaBncHHtiH Bonpoc OTBCTHTI . «aa». (Gorbacev 1995/2, 526) 

Primär dir8ktiv8s LOBEN in den Beispielen (16) und (17) bezeichne ich als diplomati-
schen Direktiv. LOBEN in dieser Funktion wird gewählt, wenn direktes BITTEN als zu 
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schwach und AUFFORDERN als unangemessen stark direktivisch empfunden wird. Im 
Unterschied zum pädagogischen LOBEN muss mit dem Sprechakt nicht unbedingt etwas 
gelobt werden, was der Fall ist. Der Gegenstand des LOBENs kann allein das sein, was 
sein soll. 
In der Geschichte der politischen Rhetorik ist dieser Direktiv als oftmals einzige Form be-
legt, in der sich bei eindeutig fallender Hierarchie Untergebene direktivisch an Herrschen-
de wenden konnten. 
Wir finden die Funktion ausgeprägt in der russischen Panegyrik des 18. Jahrhunderts, so 
ζ. B. wenn Vasilij K. Trediakovskij (1703-1768) im „Ree' o cistote rossijskago jazyka" 
(1735) die Zarin Anna Ivanovna (*1693, 1730-1740) emphatisch fur ihre Weisheit rühmt, 
um Unterstützung der Akademie der Wissenschaften durch eben diese zugeschriebene 
Weisheit zu gewinnen. In dieser Form erfüllt der diplomatische Direktiv die Funktion der 
Gattung des Herrscherlobs, „strategisch genau das [zu loben], wozu sie die Machthaber 
öffentlich verpflichten will: Lobrede als Forderung, als Aufrichtung eines Wunschbildes 
in kritisch korrigierender Absicht" (Matuschek 1999, 189)19. 

(19) He coMHeBaioct, HTO6, yicpamaa Harn Ü3mk, He noTmajiHci. BbinncaTt,, Β H3Becrae 
ôy^ymeMy p<W, KOJIB eerc. npesiyapa Haina HMnepaipnua, KOJIB xpaôpa, meapa η 
npaBocyflHa, KOJTB jiio6e3Ha Β Miipe, cTpanraa Β NPHYROTOBJIEHHHX BOHHCT-

B e H H t i x , r u y ö o K a Β p a c c y a c ^ e H H a x , H e n p o H H u a e M a Β H a M e p e H H a x , H e y i p y a m a e M a 

B HCnOJlHeHHH CBOHX Πρε,ΠΠρΜΜΤΗΗ, HCo6«3JIHBa B npOTHBHBIX npHKJIIOHeHHXX, 
BejiHKOAyniHa Β no6egax, BeuHKOJienHa H npeenaBHa Β TopacecTBa: HO ΗΤΟ6 Η 

yKpameHHbiM MorjiH MH onncaTi>, KOJIL> ecTb oHa MHjiocTHBa, o ceM He TOKMO 

coMHeBaioct, HO eme H oxnaHBaiocb. (Trediakovskij 1849, 261) 

Im Beispiel wird die Illokution LOBEN, deren propositionaler Gehalt einer nachweisbaren 
Konkretheit bedarf, bereits verlassen und geht in die Illokution PREISEN über, die die 
wesentliche Illokution panegyrischer Rede ist. In Lobreden und Oden wie ζ. B. denen Mi-
chail V. Lomonosovs (1711-1765) wurden „das gesamte System (und) seine ideologischen 
Grundlagen" gepriesen und zugleich die „eigene Stellung (des Dichters) innerhalb des hie-
rarchischen Staatsaufbaus bestätigt" (Garstka 2005, 165). Diese Preisungen konnten aber 
auch direktivische Botschaften enthalten, d.h. „versteckte politische Rede" sein, „die die 
Absicht hat, den Herrscher an das (...) formulierte Werteverständnis zu binden" (Nicolosi 
2002, 27). In den Auftragsoden Lomonosovs ist dies vor allem das Vorbild Peter I. Wenn 
Lomonosov dessen Nachfolgerinnen als würdige Erben pries, wurde weniger etwas be-
hauptet als gefordert (vgl. dazu Garstka 2005). In der folgenden Strophe aus der „Oda na 
pribytie eja velicestva velikija gosudaryni imperatricy Elisavety Petrovny iz Moskvy ν 
Sankt-Peterburg 1742 goda po koronacii" ist als diplomatischer Direktiv die Mahnung 
und Erwartung enthalten, die junge Zarin Elisabeth möge an die Errungenschaften der Pet-
rinischen Zeit anknüpfen: 

(20) KaKoii npHaTHoii 3 ε φ κ ρ BeeT 
H HOBy CHJiy Β n y e c T B a j i h e T ? 

19 Vgl. auch HELLER/NIQUEUX (2003, 125): „Der Panegyriker unterweist den Fürsten, indem er ihm einen 
idealen ,Spiegel' vorhält." Zur russischen Panegyrik im 18. Jahrhundert vgl. außerdem Zivov (1996). 
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KaicaH KpacoTa acHceT? 
HTO B c e x y M b i κ ce6e BJ i encT? 

MH cnaBy amepn 3pnM ΠετροΒοή, 
3apeñ TopacecTB CBeramy HOBOH. (Lomonosov 1959, 82) 

Der rhetorische Einsatz von LOBEN und (auch von DANKEN als sekundärem Sprechakt) 
ist, wie König (2000) an Beispielen aus dem politischen Diskurs der Bundesrepublik 
Deutschland nachweist, mit der Panegyrik nicht ausgestorben, sondern auch in der Gegen-
wart ein wichtiges persuasives Mittel im politischen Diskurs - nun jedoch vor allem zwi-
schen hierarchisch gleichrangigen Kommunikationspartnern. Ich wähle zur Illustration 
wieder ein Beispiel von Václav Havel. 1991 warb der Präsident vor dem Ministerrat der 
NATO in Brüssel für die Aufnahme der Tschechoslowakei in die NATO, indem er ver-
schiedene Grundsatzdokumente und die Ideale des Militärbündnisses lobte. Was er lobte, 
sollte, so die notwendige Schlussfolgerung, keine andere Konsquenz als die Aufnahme zu-
lassen. 

(21) Vysoce jsme ocenili deklaraci ζ cervencového summitu NATO i komuniké ζ pro-
sincového zasedání jeho Rady. Tyto dokumenty nám potvrzují, ze si NATO velmi 
dobre uvëdomuje historicky novou situaci ν Evropë a ze zacíná s ohledem na tuto 
situaci samo sebe do jisté míry promëftovat a otevírat se spolupráci s novymi ev-
ropskymi demokraciemi. (...) Vime, ze rádnymi cleny NATO se zatím ζ mnoha 
ruznych dûvodû stát nemûzeme. Zároveñ se ale domníváme, ze aliance zemi, které 
spojuje ideál svobody a demokracie, by se nemëla natrvalo uzavirat sousednim 
zemim, které smëruji k témuz cili. (Havel 1992, 73f.) 

Während in der ,alten' Panegyrik der diplomatische Direktiv die fehlende Berechtigung 
zum direkten Direktiv ausglich, erfüllt er in Beispielen wie (21) die oben bereits genannte 
Funktion, eine rhetorische Lücke zwischen zu schwachem BITTEN und zu starkem AUF-
FORDERN zu schließen. Gelobt wird, was vom Partner erwartet wird. 

Wertinstantiierungen 

Im politischen Diskurs werden Werte instantiiert, bestätigt und profiliert, die handlungs-
leitend sein sollen. Doch jede zumindest postulative Wertorientierung kann im konkreten 
politischen Entscheidungsprozess in Konflikt zur Zielorientierung des politischen Willens 
geraten, m. a. W. es kann zum Konflikt zwischen wert- und zweckrationalem Handeln 
kommen. Lösen kann diesen Konflikt die Hierarchisierung von Zweck und Wert, d. h. die 
Vorordnung von Zwecken vor Werten oder umgekehrt von Werten vor Zwecken. Lösen 
kann diesen Konflikt aber auch die Integration der Wert- in die Zweckorientierung, die 
zwar de facto auch eine Hierarchisierung, d. h. die Vorordnung der Zwecke vor den Wer-
ten beinhaltet, die Werte aber teleologisch als Mittel zur Zweckerfullung in die Hand-
lungsmotivation und -rechtfertigung einfügt. Die tatsächliche Zweckorientierung muss 
deshalb auch nicht öffentlich gemacht werden - die Politik kann sich im Gegenteil wert-
orientiert präsentieren. 
Ein Beispiel für einen Konflikt zwischen Wert- und Zweckrationalität, der im Sinne der 
ersten Lösung zugunsten der Wertrationalität entschieden wird, war die in Kuße (2002c) 
ausführlich analysierte Argumentation aus Václav Havels Rede nach den Wahlen vom Ju-
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ni 1992, deren Ausgang die von Havel selbst nicht gewollte Teilung der Tschecho-
slowakei zur Folge.hatte: 

(22) Vzdycky jsem se domníval a dodnes se domnívám, ze pro vsechny obcany by by lo 
lepsí zít ve spolecném stâtë, byt' jinak vnitrnë usporádaném, nez ve státech dvou, 
znovu a slozitë budujících systém své spolupráce. Ζ voleb sice primo a jedno-
znacnë nevyplyvá, ze vëtsina obyvatel Slovenské republiky je opacného mínení, 
nicménë vysledky tëchto voleb prijímám jako politickou realitu nejvyssí sily a 
váznosti, jako realitu, kterou je treba ctít a která má své dusledky. Jedním ζ 
düsledkú této reality je fakt, ze programové prohlásení vlády bude pripoustët 
rozdëleni naseho statu. Uznávám-li, ze volby jsou základem demokracie, musím 
plnë respektovat i jejich dûsledky a vse, co ζ nich vyplyvá. (Havel 1992, 191) 

Zweckrationale Überzeugungen („pro vsechny obcany by bylo lepsí zít ve spolecném 
stâtë") werden in (22) zwar im Rahmen einer verantwortungsethischen Argumentation als 
mögliche Entscheidungsgründe in der Argumentation genannt (s.o. Anm. 13), aber zu-
gunsten eines ihnen vorgeordneten Wertes (,Demokratie') und der mit ihm verbundenen 
Handlungen und Folgen (,,Uznávám-li, ze volby jsou základem demokracie, musím plnë 
respektovat i jejich dûsledky") zurückgestellt20. 
Der zweite Lösungsweg, d. h. die Instantiierung von Werten zum Aufbau und zur Legiti-
mation wert-zweckorientierter Argumentationen und Entscheidungen findet sich markant 
in den Reden Vladimir Putins. Sie ist von ihm in seiner programmatischen Rede zum Jah-
reswechsel 1999/2000 offen formuliert worden (ausführlich Kuße 2002c). 

(23) yöeacfleH, n o flocraaceHHe Heo6xo,anMOH .nHHatvtHKH pocTa - npo6neMa He TOJIBKO 

3K0H0MHHecKax. 3ΤΟ npoôueMa Taicace nojiHTHHecicaH H, He noôo ioch 3ΤΟΓΟ cjiOBa, Β 
onpeaeJieHHOM CMticjie HfleoJiorHHecKaa. ToHHee, H^eHHaa, flyxoBHaa, HpaBCTBeH-
Haa. npHHeM nocneflHHH acneKT Ha coepeMeHHOM 3Tane MHe npeflCTaBJiaeTC» 
0C06eHH0 3HaHHMHM e TOHKH 3peHHfl KOHCOJiHjiauHH poccHHCKoro oömecTBa. (Pu-
tin 1999) 

In der Rede wird eine klare Wertprofilierung vorgenommen. Putin selbst spricht sogar von 
einer „Ideologie", die er im Anschluss an das Zitat (23) in loser Anknüpfung an den Sla-
vo· bzw. Russophilismus des 19. Jahrhunderts als rossijskaja ideja bezeichnet21. Ihre vier 
Subwerte heißen patriotizm, derzavnost', gosudarstvennicestvo und social'naja solidar-
nost'. Sie sind nicht Werte für sich, sondern Funktionen der beiden übergeordneten Ziele 
sii'noe gosudarstvo und èjfektivnaja èkonomika, deren Reihenfolge wiederum wert-
zweckorientiert ist: Putin sieht im starken Staat einen ideologischen Wert und eine Vor-
aussetzung für eine effektive Ökonomie. In seiner Argumentation für die einzelnen funk-
tionalen Werte wird diese Wert-Zweckorientierung jeweils mehr oder weniger deutlich 
wiederholt; z.B. beim Patriotismus, dessen Erläuterung in utilitaristischen Zwecken kul-
miniert («cflenaTb CBOK) CTpaHy Kparne, 6orane, Kpense, cHacniHBee»). (In dem Beispiel 

20 Die „Einheit des Staates", die einen konkurrierenden Wert darstellen könnte, ist in dieser Argu-
mentation kaum wertbesetzt, sondern Mittel zur Zweckverwirklichung. 

21 Im Unterschied zur Nationalromantik des vorvorigen Jahrhunderts ist mit dem Ausdruck rossijskaja 
ideja statt russkaja ideja eher die staatliche als die ethnische Größe angesprochen. 
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ist im Bezug auf die Mehrheit, die dem Wert gegenüber positiv eingestellt ist, auch ein 
pädagogisches Lob versteckt.) 

(24) IIaTpH0TH3M. 3το CJIOBO noflnac HcnontayercH β npoHHHecKOM hjih flaace 
pyraTejibHOM CMhicjie. O^HaKO auh 6ojibiiiHHCTBa poccuaH OHO coxpaHHJio CBoe 
nepBOHanajibHoe, n0JiH0CTi>i0 no3HTHBHoe 3HaqeHHe. 3το qyBCTBO ropaocra 
CBOHM OïenecTBOM, ero HCTopueñ H CBepnieHHHMH. 3το CTpeMJieHne caenaTt 
CBOK) CTpaHy Kparne, öorane, icpenne, CHacraiiBee. Kor^a STH nyBCTBa CBOÖOAHM 

OT HaUHOHaJIbHOH KHHJIHBOCTH H HMIiepCKHX aMÔHIJHH, Β HHX HeT HHHerO 
npeflOcyflHTenbHoro, KOCHoro. 3το HCTOHHHK MyacecTBa, CTOÎÎKOCTH, CHJIH 

Hapofla. YipaxHB naipaoTraM, cBsmHHyio c HHM HauHOHajibHyio ropaocTb h 
flOCTOHHCTBO, Mbi noTepaeM ce6s KaK Hapofl, cnocoÒHbrìi Ha BejiHKiie cBepmeHHH. 
(Putin 1999) 

Die in der Millenniumsrede eingeführte wert-zweckorientierte Argumentation ist charak-
teristisch für die Rhetorik des russischen Präsidenten und wird von ihm im Genre der Neu-
jahrsansprache alljährlich profiliert wiederholt. Einige Beispiele daraus sollen diese evalu-
ative Argumentationsform deshalb abschließend noch weiter illustrieren. Rhetorisch sind 
Neujahrsansprachen Festreden innerhalb des politischen Diskurses (also keine politischen 
Reden im engeren Sinne), weshalb in ihnen vor allem die Vermittlung allge-
meinakzeptierter Werte zu erwarten ist. In Putins Ansprachen ist das deutlich zu sehen. Er 
wendet sich an seine Zuhörerschaft im kollektiven Wir, in das er sich selbst mit einschließt 
(s.o.) und formuliert die Bedeutung des Feiertags in der Reflexion aufwer te , die von allen 
geteilt werden (sollen): 

(25) Η Β ara MHHyTbi Bee ΜΗ BcnoMHHaeM o Tom, HTO CHHTaeM ¿ma ce6a CaMHM 
raaBHbiM. (Putin 2002) 

(26) HoBblií rofl - OflHH H3 CaMblX ΠΚ)6ΗΜΗΧ HaiUHX npa3flHHKOB. OH AOÖpblH H, 
HecMOTpa Ha 3HMHK>K> noro^y, no-HacToameiviy Tenjibiñ npa3flHHK. OH 
o6i.eflHHHeT Hac BOKpyr Haninx rnaBHbix ueimocTeH: STO nioôoBb κ JICTÄM, Κ 

poflHTejiaM, κ CBOHM 6JIH3KHM, Κ cBoeMy flOMy, κ cBoen CTpaHe. (Putin 2005) 

Der Schwerpunkt der Ansprachen liegt aber immer in der Thematisierung des wirtschaft-
lichen Fortschritts: 

(27) Ά îKejiaio BceM RPAAMAHAM POCCHH npeayie Beerò önaronouynra (Putin 2001). 

In den Ansprachen zeichnet sich eine klare Linie ab: Betont der Redner in der Millen-
niumsrede vor allem die gewaltigen Defizite und Herausforderungen des Landes, so 
wechselt die Rhetorik der Folgejahre immer deutlicher zur Botschaft: „Es wird besser." 

(28) Yaajiocb He npocTO coxpaHHTb TeHfleHHHio 3K0H0MHHecK0r0 pocra h nycTb 
HeMHoro, HO Bce-TaKH yjiyqniHTh «Η3ΗΙ> Hamnx Jiio^eS (Putin 2001). 

(29) EblJIH OHeBHflHbie ßOCTHHCeHHH - Η β SKOHOMHKe, Η Β OÖmeCTBeHHOH »CH3HH. Η y 
Hac ecTb Bee 0CH0BaHna Ha3BaTb yxoflamnö roa Β nejioM ycneuiHbiM (Putin 2002). 

Die Werte, die Putin in allen Ansprachen hervorhebt sind ,Familie' und ,Gemeinschaft', 
wobei sich beides auch auf den Wert ,Russland als Gemeinschaft' erstreckt. ,Russland' 
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selbst tritt als Wert im Sinne eines Guts auf, und es ist eine Gemeinschaft: eine Familie im 
großen Maßstab (32). 

(30) Κ Pocchh CTajiH oraocHTtca c ôonbniHM flOBepneM h yBaaceHHeM β MHpe. (Putin 
2001) 

(31) Mbi Ha nopore TpeTbero ro^a TpeTBero racHHejieTHa. H Pocchä, cipaHa c 
TbicxMejieTHCH HCTopneß, aoctohho BCTpenaeT cBoe öyaymee. (Putin 2002) 

(32) Hepes HecKOJiBKo MHHyT HacxynHT caMbiñ jiioöhmbih, τθπλβιη, Tpa/inuHOHHO 
ceMeHHBiii FLJIA Hac npa3flHHK - Hobbih roa. JJJIA Kaayioro H3 Hac 3ΤΟ oco6oe 
TopacecTBO, 3το npa3,nHHK Menra. H Bcex Hac - Tarara pa3HBix - cemac 
oöieflKHaioT Ha^excuti Ha aoöpbie nepeMeHBi, o6i>eflHHHeT qyBCTBO 
npHHafljieacHOCTH κ o^hoh öojibinoM ceMbe, hmh κοτοροίί Pocchh. (Putin 2006) 

Die wert-zweckorientierte Argumentation der Neujahransprachen zeigt sich im unmittel-
baren Zusammenhang zwischen dem ökonomischen Erfolg des Einzelnen, familiärer Har-
monie und dem ökonomischen Fortschritt Russlands. 

(33) IlycTB β Hobom roay Kaamtiñ 6y.neT ycneuiHBiM β flejiax. Beat hmchho h3 hhx 
CKJia/jHBaeTca Haina oömaa »»«HL·. Citna^BiBaeTCH cyflböa CTpaHbi. Cyatöa 
Pocchh. (Putin 2002) 

(34) H KiiKHe 6bi HHHHBie rniaHU mbi hh CTpOHUH, KaayjBiH H3 Hac 3HaeT: ohh 
Hanp^Myto cBH3aHbi c ßjiaronojiyHHeM η ycnexoM Hainen Pocchh. (Putin 2004) 

(35) A H3 5ΚΗ3ΗΗ ica>Kqoro H3 Hac, coôcTBeHHo, h cKJiaflBiBaeTca cyqbôa cipaHBi. (Putin 
2005) 

An der Jahreswende 2003/2004 steigerte sich das Lob der Gemeinschaft für den wirt-
schaftlichen Fortschritt zur Spekulation über Geburtenraten. Der Anstieg der Geburten-
rate ist ein Zeichen für die Konsolidierung der Gesellschaft. Es werden nicht nur Kin-
der, sondern vor allem „neue russische Bürger" geboren: Der Wert der Familie und der 
wirtschaftliche Zweck sind rhetorisch eine untrennbare Einheit eingegangen. 

(36) Β 3TH MHHyTbl KaaCflBIH H3 HaC BCnOMHHaeT CBOH rnaBHBie - JIHHHtie Η 
ceMeÜHbie - coöhth». Ocoöchho OTpâ HO, ητο β yxo^ameM ro/iy y Hac 
poflHuocb öojibine hobbix rpaacflaH Pocchh, höm β nponiJiOM. 
3to x o p o u i H H 3HaK. SHa^HT, jikwh β H a i n e n cTpaHe yBepeHHeii cmotp»t β 
öyaymee. H a acejiaio h actam, h poflHTenHM npHHocHTt. flpyr flpyry tojibko 
paflocTB. IIoHHMaTb h öepeib a p y r flpyra. >Khti. β MHpe, jiioöbh h corj iacHH. 
(Putin 2003) 

4.2. Religion: Gotteslob und Umwertungen 

Der religiöse Diskurs ist eine Hinwendung zum Transzendenten. Das erfordert Formen der 
Kommunikation, die einen sichtbaren Abstand zur Alltagskommunikation aufweisen. Als 
Ausdruck von Transzendenzerfahrung steht der Diskurs unter einem propositionalen Vor-
behalt. Er ist Rede an der „Grenze des Sagbaren", die unter anderem Formen paradoxer 
Rede annehmen kann (z.B. „Im Tod ist das Leben") (Kuße 2000c). Zugleich ist der reli-
giöse Diskurs jedoch als Anspruch, über die Offenbarung des Transzendenten zu ver-
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fugen, ein „Wahrheitsdiskurs". Das hat Auswirkungen auch auf Bewertungen und Wert-
instantiierungen. Da vor dem Absoluten und seiner Wahrheit Zwecke bis hin zum Erhalt 
des eigenen Lebens an Bedeutung verlieren, ist der religiöse Diskurs grundsätzlich wert-
orientiert. Oftmals ist er vom moralischen Diskurs kaum zu unterscheiden (man denke 
z.B. an das katholische Familienverständnis). Aber auch etablierte Werte (im besonderen 
Werte, die Güter sind) werden im Verhältnis zum Transzendenten relativiert. Den religiö-
sen Diskurs zeichnen deshalb erstens weitgehend intrinsische Bewertungen und zweitens 
Neu- und Umbewertungen etablierter Werte aus. Zwecke und Werte werden ebenso wie 
das empirisch Faktische als kontingent erkannt (das , Scheinbare' im Gegensatz zum 
,Wirklichen' ist eine der Oppositionen des Diskurses). Die Aufhebung dieser Kontingenz 
ist wiederum transzendent oder besser: ein Akt aus der Transzendenz. Da der absolute 
Wertgeber transzendent ist, ist seine Wertgebung (Gottes Wille) aus der alltäglichen Er-
fahrung nicht ableitbar, sondern wird nur durch einen Akt des Absoluten zugänglich, der 
in der Person, die sich zum Transzendenten hinwendet, wirksam wird. Die Bitte um diese 
Wirksamkeit ist der Inhalt von Gebeten, und auch in anderen Textsorten des religiösen 
Diskurses (Liturgie, Lieder, Predigten) finden sich immer wieder Verbalisierungen dieses 
Zusammenhangs; im folgenden Beispiel (37) aus einer Predigt von Aleksandr Men' 
(1935-1990) als Behauptung und in (38) aus einer Predigt von der website der evangeli-
schen Kirche der Böhmischen Brüder als Äußerungsbericht und Aufforderung zur Illoku-
tion BITTEN: 

(37) CHjia Haina, c u n a Haiueñ IJepicBH XpncT0B0ñ 3aicjiioHaeTca Β >KH3HH n o sanoBeflaM 
EBaHrenHH. Cum Haina samnonaeTca Η Β T O M , H T O Tfyx ET O K H H floJiaceH 
fleñcTBOBaTt nepe3 Hac. ( M e n ' 1991, 18) 

(38) Prosba apostolû, aby jim Pán Jezís dal vice víry, je zarazena do souvislosti s pribëhy, 
které predcházejí anásledují. (...) Oba evangelisté zasazují otázku po vire do udá-
lostí zivota a ukazují na to, ze Büh ocekává od clovëka, aby zaujal novy a konkrétní 
zivotní postoj a k tomu je zapotfebí mit, co nejvíce víry. 
Evangelijní pribëhy nás stavi pred otázku: nepotrebujeme také i my prosit o vice 
víry? Nedoléhají k nám Jezísova slova o malovërnosti nebo jeho zarmouceny vykrik: 
„Coz nemáte vira?" (Mk4,40). Jezísovi ucedníci si uvëdomovali tento nedostatek 
a proto naléhavë zádají: „Dej nám vice víry!" 
(http://smichov.evangnet.cz/kazani/kazl8.htm; Zugriff: 12.03.2007) 

Die Aufforderung zur Bitte „Dej nám vice víry!" ist exemplarisch auch für den besonde-
ren direktivischen Charakter des religiösen Diskurses, insbesondere der Textsorte Predigt. 
Anders als der politische Diskurs zielt er (in der christlichen und jüdischen Religion zu-
mindest) zunächst nicht auf die Auslösung konkreter Handlungen, sondern auf Verän-
derungen der Person (die im Begriff ,Glauben' zusammengefasst sind). Handlungsaus-
lösungen sollen der inneren Veränderung folgen. Bewertungen, Wertbehauptungen und -
begründungen sowie Umwertungen folgen im religiösen Diskurs - und hier besonders in 
der Textsorte Predigt - diesen Voraussetzungen. Aber auch Gott selbst ist ,Wert' und Ge-
genstand des positiven Bewertens, das expessivisch und in der Hinwendung als Anrede 
zum Ausdruck gebracht wird. Mit der gottesdienstlichen Liturgie ist im Christentum eine 
Textsorte und Kommunikationsform gegeben, in der positives Bewerten (das Gotteslob) 
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zentrales Anliegen der Kommunikation ist und sich mit der Hinwendung zum Göttlichen 
verbindet. 

Gotteslob 

Äußerlich zeigt sich die Bedeutung des Sprechakts LOBEN fur die liturgische Kommu-
nikation im vielfältigen Gebrauch des sprechaktbezeichnenden Ausdrucks, und zwar vor 
allem in der 1. Person Plural: z.B. am Anfang der akkumulativen Reihe von loben, prei-
sen, rühmen, danksagen im Gloria in excelsis (39). Ebenso findet sich die Form in zahl-
reichen Kirchenliedern (40-42): 

(39a) Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. 

(39b) Chválíme te. Velebíme te. Klaníme se ti. Oslavujeme tè. Vzdáváme ti diky pro 
tvou velikou slávu. 

(39c) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich, wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit. (Mse svatá 2001, 10-11) 

(40) Boxee, cjiaBHM μ η Te6a η xBanemie npHHocHM. Be^Htiñ, necHh noëM Te6e h 
ceppila κ Te6e bo3hochm. IlpeKJioHHBmHCi. npea Toöoii, BejiHHaeM, U,api> öjiaroö! 
(www.peteφaul.ru/2006/06/rasporjadok-torzhestvennogo-bogosluzhenija-v-den-sv-
troicy-1 l-ijunja-2006.htm; Zugriff: 12.03.20071) 

(41) BocxBajiHM roeno^a h cepaueM h ycTaMii! Oh ly^eca tbopht η β Hac h nepea 
HaMH. C Hanajia HaiuHx AHeñ no HacTOfluiHÍt nac Oh me/ipocTbK) CBoeñ oöoramaeT 
Hac. (Russko-nemeckij sbornik duchovnych pesen 1995, Nr. 9, S. 20) 

(42) Të, Boha, chválíme, Pána svého ctíme, të, Otee vëcného, církev lidu tvého vesele 
vyznává, chválu tobe vzdává. (Evangelicky zpëvnik 1978. Nr. 159, S. 262) 

Die performative Verbalisierung des Sprechakts LOBEN ist eine panegyrische Form, die 
weitgehend auf religiöse Textsorten beschränkt ist22. Sie nivelliert den Unterschied zwi-
schen LOBEN und PREISEN bis auf den Intensitätsgrad, d.h. die Reihe von Sprechaktver-
ben stellt weniger eine Varianz verschiedener Sprechakte als vielmehr die Steigerung ei-
nes einzigen Sprechakts dar. 
In Übersetzungen sind die Sprechaktverben austauschbar; z.B. deutsch loben und russisch 
slavit': 

(43a) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, lobe ihn o Seele, vereint mit den 
himmlischen Chören. 

Die performative Einstufung von LOBEN mit dem Sprechaktverb in der 1. Person („Ich lobe Dich", 
„Wir loben Dich") stellt außerhalb der religiösen Texte einen Normverstoß dar. Es gehört zu jenen 
Sprechakten, bei denen V E N D L E R (1976) vom illocutionary suicid spricht (vgl. auch G A L A S I N S K I 1992, 
18. 38; APRESJAN 1995; ausführlich: KußE 2002a; 2003); vgl. das folgende Zitat aus Dostoevskijs „Idi-
ot" (auf das mich Dmitrij Dobrovolskij aufmerksam gemacht hat), in dem der Sprecher, Ippolit, seine 
Ausdrucksweise selbst als unangemessen bezeichnet: «(...) bo B c e M y y a c r a e h... c τβΜ. . . i to Ha 

flpyroH AEHÍ cth^ho... (Χ, ΒπροιβΜ, c o r a a c e H , i to He Tax Btipaacaioci.), a Bee sto npeaBunaiiHO 
XBaJ i io (...)» [http://az.lib.rU/d/dostoewskij_f_m/text_0070.shtml]. 
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(43b)rocnofla cnaBB τη, moh ayx! BocxBajiañ Bceöjiaroro. Cnaei. necHoneHteM IJapa. 
BceMorymero Bora! 
(Russko-nemeckij sbornik duchovnych pesen 1995, Nr. 10, S. 21) 

In der liturgischen Verwendung ist somit bei LOBEN der Übergang vom assertiven zum 
expressiven Sprechakt vollzogen (auch wäre ein assertivisches LOBEN in der Anrede an 
Gott seltsam aufgrund seiner pädagogischen Implikationen, die im Hierarchiegefalle zwi-
schen Gott und Mensch auf menschlicher Seite schwer denkbar sind) (s. Kuße 2002a, 181-
183; 2003). Als panegyrisches Expressivum korrespondiert LOBEN außerdem mit DAN-
KEN. Im Gloria in excelsis schließt DANKEN die Reihe der panegyrischen Anreden ab. 
In (41), der russischen Übersetzung von „Nun danket alle Gott", ist danken als voschvalit' 
übersetzt; vgl. die deutsche Fassung (44): 

(44) Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und 
allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis 
hier her hat getan. (Russko-nemeckij sbornik duchovnych pesen 1995, Nr. 9, S. 20) 

Statt der 1. Person Plural der Sprechaktverben sind auch andere Formen möglich, die in-
haltlich austauschbar sind: Funktionsverbgefuge in der 1. Person (45) der Ruf (46), Ruf 
und Aussage in der 3. Person (47), die Selbstaufforderung (48)-(49) oder der abhängige 
Infinitiv (hier im eucharistischen Gebet der orthodoxen Chrysostomos-Liturgie) (50): 

(45) Vzdáváme ti chválu, nebesky Otee, za tvého Syna. Nebot' on prisel jako svëtlo do 
nasich temnosti. (Modlitby 1992, 15) 

(46a) Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

(46b)Sláva na vysostech Bohu 
a na zemi pokoj lidem dobré vùle. (Mse svatá 2001, 10) 

(47a) Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pieni sunt caeli et terra gloria tua. 

(47b) Svaty, svaty, svaty, Pán, Bûh zástupu. 
Nebe i zemë jsou plny tvé slávy. (Mse svatá 2001, 68) 

(48a)Tocnofla cnaBi. t h , moíí ayx! Bocxeajiañ Bceöjiaroro ... 
(48b)Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren ... 

(Russko-nemeckij sbornik duchovnych pesen 1995, Nr. 10, S. 21) 

(49) Chvalte, ústa, vznesnéhi tëla Pànë tajemstvi, chvalte predrahou krevje ho, kterou 
zmilo srdenstvi, zrozen zlûna panenského, prolil Král vsech království. Amen. (Kan-
cionál 1994, Nr. 704, S. 409) 

(50) ^ o c t o h h o h npaeeflHO Ta n e r a , Τη 6jiarocjiOBHTH, Ta XBajiHTH, Ta ÔJiaro/iapiiTH, 
Te6e noKJiaHaraca Ha BcaicoM MecTe BJia/iHraecTBHa T e o e r o (...) 
(Liturgy.ru; s. auch Göttliche Liturgie 1989, 125) 

Die besondere transzendente Dimension der Liturgie kommt auch im Kreis der Lobenden 
zum Ausdruck. Die menschlichen Stimmen folgen denen der Engel: in der Einleitung zum 
Sanctus (51), in der orthodoxen Anaphora (52), aber auch im Kirchenlied (43a), (53): 

Angemeldet | Holger.Kusse@tu-dresden.de
Heruntergeladen am | 03.05.15 21:33



164 ZfSl 52 (2007) 2 

(5la)Proto pred tebou stojí nescetné zástupy andëlû, ve dne ν noci ti slouzí, hledí na tvou 
tvár a ustavicné té slavi. S nimi také my radostnë vyznáváme tvé jméno, a nasimi 
ústy të chválí vesmír a vsechno tvorstvo zpívá: Svaty, Svaty, Svaty ... 

(5 Ib)Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht. Sie dienen dir 
Tag und Nacht. Nie endet ihr Lobgesang. Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen, 
durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob 
deiner Herrlichkeit: Heilig, heilig, heilig ... (Mse svatá 2001, 68-69) 

BnaroflapHM T S H O cjiyacöe ceñ, ioace οτ ργκ HaiiiHx npirara H3BOJIHJT ecH, ame Η 
npeflCTOHT Te6e THCHIUBI apxaHrejioB Η TMBI aHrenoB, XepyBHMH H CepatJwMH, 
mecTOKpHJiaTHH, ΜΗΟΓΟΟΗΗΤΗΗ, B03BHinaiouiHHCH, nepHaTHH. 
üoöeflHyio necHt noiome, BonHiome, B3biBaiome H rjiaroniome CBHT, CBHT, CBHT ... 

(Liturgy.ru; Göttliche Liturgie 1989, 125-127) 

Të vsichni andëlé chválí vzdycky mile, i cherubínové i serafínové, knízatstva i moci 
zpívají dnem nocí: ... (Evangelicky zpëvnik 1978. Nr. 159, S. 262) 

Doch auch wenn sie primär expressiv sind, weisen die liturgischen Akte des positiven 
Bewertens (LOBEN/PREISEN, DANKEN) eine Behauptungsstruktur auf, in denen Wahr-
heitsansprüche erhoben werden. Der Grund ist, dass die liturgischen Texte grundsätzlich 
nicht nur explizit an Gott, sondern auch implizit an die Gemeinde adressiert sind. Und in 
der Funktion als Verkündigung unterliegen sie den Handlungsbedingungen von Assertiva, 
Aussage mit Wahrheitsanspruch zu sein. In den folgenden Beispielen aus den Hochgebe-
ten der katholischen Messe (hier dem zweiten eucharistischen Gebet), ebenso wie in der 
Anaphora der Chrysostomos-Liturgie, werden heilsgeschichtliche Begründungen des LÖ-
BENS gegeben. In (54a) und (55) sind sie sogar explizit kausal angeschlossen (nebot ', bo). 

(54a)Vpravdë je dûstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otee svaty, abychom ti 
vzdycky a vsude vzdávali díky, skrze Jezíse Krista. Nebot' on je tvé Slovo, skrze nez 
vsechno tvorís; on je Spasitel a Vykupitel, kteréhos nám poslal, on je tvûj milovany 
Syn: moci svatého Ducha se stai clovékem, narodil se ζ Panny, a aby naplnil tvou 
vüli a ucinil ζ nás tvé vlastnictví a tvûj svaty lid, rozepjal race a dal se pribít na kríz, 
premohl smrt a ukázal slávu vzkrísení. 

(54b) In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu 
danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast 
du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist 
Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, um 
deinen Ratschluß zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend 
die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen 
und die Auferstehung kundgetan. (Mse svatá 2001,42-43) 

(55) /JOCTOHHO H npaßeflHO ΤΗ nera, Ta ÖJiarocjiOBHTn, ΤΗ xBajmra, Ta ônaro^apHra, 
Te6e noKnaHHTHCH Ha BCHKOM Meere BnaflBinecTBHa Teoero, Tbl 6o ecH Bor 
HerapeneHeH, He^OBe^oMi,, HCBHAHMI., HenocraxcHMb, npncHO Cbrä, TaK03Kfle Cbiñ 
Tbl, H EaHHOpOflHblH TBOH CblH, H .Zfyx TBOH CBflTbffl. Tbl OT HeÖblTHÄ Β ÖbJTHe HaC 
npHBen ecn, Η oraafluibia B03CTaBHJi ecn naicn, Η He OTCTynHJi ecH, BCH TBopa, 
flOHfleace Hac Ha He6o B03Beji ecH H l̂ apcTBO Teoe flapoBaji ecn öyaymee. 
(Liturgy.ru; Göttliche Liturgie 1989, 125) 

(52) 

(53) 
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Inhaltlich sind in diesen Gebeten Variationen möglich, die historisch Veränderungen in 
der Textsorte, vor allem aber konfessionelle Unterschiede zwischen verschiedenen Kir-
chen markieren. Das ist besonders auffallig in der Liturgie der Církev Ceskoslovenská 
Husitská (CCSH), die sich in den 1920er Jahren aus der katholischen Kirche mit dem An-
spruch eines ,modernen' Glaubens ausgliederte (zum Folgenden: Kuße 2002a; 2003). Ihr 
theologischer Rationalismus und Immanentismus, der in neueren Liturgieformularen 
(Modlitby 1992; Liturgie 1992) abgeschwächt ist, kam in älteren Fassungen deutlich zum 
Tragen; z.B. in den Präfationsgebeten vor der Eucharistie, wie sie sich im Bohosluzebná 
kniha (1952) zur Liturgie von 1939 finden. Gedankt wird für das Leben. Gepriesen wer-
den die Schöpfung und (in nahezu sozialistischem Pathos) die menschliche Arbeit. 

(56) Vsemohouci vëcny Boze, Tvûrce nebes a zemë, podivuhodné je dílo Tvoje: svëtu 
plny vesmír, tvorstva plná zemë, nebesa i siré more. Tvé velebnosti odlesk stkví se ν 
prostych kvëtû kráse, ν kouzlu hvëzdné noci, ν majestâtë nebetycnych hor i ν hruze 
bezdnych propastí. (...) (Bohosluzebná kniha 1952, XLIXf.) 

(57) V pravdë düstojno a správno jest, slusno a spasitelno, Tobë, vsemohouci vëcny 
Boze, vzdy a vsude díky vzdávati. Tys vlozil ν srdce lidská uslechtilou snahu a 
zákon práce, zehnej tedy kazdé ruce pilné, at' ridi pluh ci mává kladivem, at' ν práci, 
která plodí dobro, najdem radost i ùtëchu. (Bohosluzebná kniha 1952, LIVf.) 

Bis zur Liturgie von 1992 wurde auch die vertikale Dimension der Preisenden vermieden. 
Das Sanctus ist kein Gesang der Engel, sondern ausschließlich der Schöpfung und der 
Menschheit. 

(58) V pravdë düstojno a správno jest, aby Tobë, vsemohouci vëcny Boze, píseñ chvály a 
díku neustále pël Tvûj vdëcny lid. Tobë ζ jásotu i zalu vsechno tvorstvo hymnus 
skládá jimavy, ν nëmz splyvá dëcka první plác i more bourny sum, Tebe slavi ν ti-
ché noci zástup hvëzd zárivych i jásot skriváncí nad nivou rozkvetlou. Κ nim druzí 
se i oddanych Ti dítek prosty sbor a ústy sterymi, ó velky Boze, ζ hloubi srdce zpívá 
chválu Tvou: Svaty ... (Bohosluzebná kniha 1952, Xlf.) 

Seit 1992 kommt der Chor der Engel in einer Präfation wieder als Absender des Lobs vor. 

(59) Vzdáváme ti chválu, nebesky Otee, za tvého Syna. Nebot' on prisel jako svëtlo do 
nasich temnosti. Navstivil jsi a vykoupil svùj lid. Proto se pripojujeme ke zpëvu 
andëlû a spolu s nimi radostnë voláme: ... (Modlitby 1992, 15) 

Umwertungen 

Umwertungen werden in Predigten, der intern metadiskursiven Textsorte des religiösen 
Diskurses, in der Kontrastierung von göttlichem Handeln und gewohnten, erwartbaren Er-
fahrungen vollzogen; vgl. (60): 

(60) TocnoflL· ΓΟΒορκτ: « n p n u m r r e ko MHe Bee TpyayjaiomHecH h oôpeMeHeHHtie, h Ά 
ycnoKoio Bac». Tocnof lb τοΒορκτ: « η ρ κ Η ^ π τ ε : Bce». H a Bcex x B a n r r p a g o c r a , 
MHpa H nOKOSL 
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A MBI NPHBBIKHH, HTO Ha 3eMJie Bee AaeTCH crporoñ Mepoñ. HTOÖBI nojiyHHTt, HA^O 

HenpeMeHHO ΚΟΓΟ-ΤΟ οττοπκΗγτι., Η HTO6M nonyHHTB 6ojn>iiie, Ha.no, HTOÖBI KOMy-
To He flocTajToci. coBceM. (Reznikov 1999, 184) 

Im menschlichen Handeln korrespondiert dieser Umwertung die Aufhebung etablierter 
Begründungen, insbesondere zweckorientierter Begründungen, des religiös motivierten 
Handelns - Wertungen sind v.a. intrinsisch; vgl. (61) aus einer Ansprache des späteren 
russisch-orthodoxen Patriarchen Sergij (Stragorodskij, 1867-1944) vor Priesteramtskan-
didaten: 

(61) «3aneM BBI FLEJIAETE STOT mar? 3ANEM He FLOBOJITCTBYETECB O6BIHHOÍÍ )KH3HBK) 

MHpcKOH ...» JXa. 3aneM? Ho SANEM Πετργ 6ΗΛΟ ßpocaTBca Β 03epy, Korfla OH 

YBHFLEN, HTO TocnoflB ero CTOHT H a 6epery?» (Sergij 1905, 112) 

Materielle und transzendente Werte werden kontrastiert: 

( 6 2 ) FLABAÖTE NOFLYMAEM ο TOM, KAK HAM ayrny CBOIO ΟΤΚΡΒΙΤΒ Tocnofly, HANATB MCHTB 

nacTOHineß >ΚΗ3ΗΒΚ). A Kaicaa urne HOOHB HacToamaa? 3 το >ΚΗ3ΗΒ Β JIIOÖBH Κ Bory 
Η κ ΛίορΛΜ, 3TO 3CH3HB, Β κοτοροή raaBHoe — Ha nepBOM Meere, H Meno™ ero He 
3acJioHxioT. (Men' 1991b, 33) 

(63) ΜΗΟΓΟ BCHKoro Tpy/ia coBepmaeT ^ejioBeic: OH aoÖBieaeT ce6e r inmy Η κροΒ, 
FLOÔBIBAET c e 6 e 3HAHHA. ΚΟΗΘΗΗΟ, n e j i o e e i c y HYACEH TPYA H fljia n o f l n e p a c a H H a 

3CH3HH, Η ¿v ía pacicpBiTH» ôoraTCTB e r o flyuiH — MejiOBenecKHX c n o c o Ö H O c r e H . H o 

ecTB ΟΛΗΗ TPYA H3 Bcex, κοτορΒΜ oönaaaeT flu» Hac OCO6OH BAACHOCTBIO: r p y a 
3T0T — flyxoBHas >ΚΗ3ΗΪ> H MOJiHTBa. IIoTOMy Μτο, ecnH MBI TpyAHMca NNST ΤΟΓΟ, 

ΗΤΟ6ΒΙ nponHTaTB CBoe Teno, ΤΒΜ 6ojiee HeoöxoflHM Tpyn a u a ΤΟΓΟ, HTOÔBI 
HANHTATB CBOIO flyrny. ( M e n ' 1 9 9 1 b , 1 4 9 ) 

(64) My ale máme dëkovat za nëco jestë cennëjsiho nez je to, co potrebujeme ke svému 
tëlesnému zivotu. Vzdyt' o svátcích zvanych Tydny se rovnëz nedëkovalo jen za úro-
dy, ale také za dar Tory, za dar Bozího slova. A Pán Jezís nám pripomíná: chléb 
k tëlesnému nasyeení je nezbytny, to je samozrejmé, ale nestací jenom tento chléb. 
Kdyz mu lidé ν zástupu rekli: „Nasi otcové jedli na pousti manu, jak je psáno: ,Dal 
jim jíst chléb ζ nebe', Jezís jim rekl: ,Amen, amen, pravím vám, chléb ζ nebe vám 
nedal Mojzís; pravy chléb ζ nebe vám dává mûj Otee. Nebot' chléb ζ nebe je ten, 
ktery sestupuje ζ nebe a dává zivot svëtu',, (J 6,31n). Existuje prece nejen hlad tëla, 
ale také hlad duse. A tu je na mistë na to pamatovat a také za to cinit díky. Pán Bûh 
nám dává chléb také pro nasi dusi. Je jistë rovnëz lidsky chléb pro dusi a jsme za nëj 
vdëcni vsem, kdo moudre promlouvají, ucí, nabádaji a povzbuzují, ale presto je to 
chléb nedostacující anedokonaly vedle duchovního chleba Bozího a u z vùbec 
nesrovnatelny s tím, ktery je sám chléb zivota. 
(http://smichov.evangnet.cz/kazani/kazl9.htm; Zugriff: 12.03.2007) 

Wertorientierungen werden aus dem Absoluten empfangen. Handlungen und Hand-
lungsfolgen sind sekundäre Effekte (ergeben sich aus) der Orientierung am Absoluten: 

(65) TaK, HauiH ceaTBie CTapanHCB yroflHTB Bory, no 3anoBeflH, a Bor Aaean HM 
nocnyacHTB H BceMy Hapo/iy. O H H XOTCJIH TPYßHTBCA JIHHIB FLJIA IJapCTBa 
HeöecHoro, a Tocno^B nepe3 HHX OKa3BiBaji önara H iiapcTBy 3eMHOMy. 3aecB 
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fleñcTBOBan Be^Hbift 3&κοη X p h c t o b : « Η π ι κ τ ε ace npeac^e IJapcTBa Born ia η 
npaBflbi ero, η 3to Bee npHJioacHTca BaM» (Μφ.6,33). (Reznikov 1999, 159) 

Demgegenüber erfahren die umgebende Welt sowie menschliches Handeln, Verhalten und 
seine Intentionen negative Bewertungen. (Im klischeehaften Verständnis der Textsorte ist 
gerade dieses Negativbewerten des Irdischen dominant). 

(66) K a a c ß t i H H3 B a c 3HaeT, Kaie μ η ο γ ο β M H p e 3Jia, H e c oBepmeHCTBa , 3HaeT, ητο β M H p e 

noBCK)fly ijapHT CMepTB. üorHÖaioT paHO h j ih πο3αηο B c e a c H B u e c y m e c r a a — ο τ 
M e j i b H a ñ m e r o pacTCHHH flo HejioBeica. B c e o ô p e q e i i M . Eojib, crpaflaHHa, MyKa — 
Hepa3nyHHH c acH3Hi>io. ( M e n ' 1 991a , 1 49 ) 

(67) H Mbi CK0JII.3HM no BpeMeHH, KaK jioflKa, noTepaBinaa ynpaBjieHHe, KaK menica, 
ôpomeHHaa β Bo^y. (Men' 1991b, 11) 

Die negative Bewertung jedoch wird aufgehoben und ins Positive gewendet, wenn die 
Transzendenz die Immanenz durchdringt: 

(68) Mbi c BaMH paöbi BpeMeHH η ocboGoahtbch οτ Hero He MoaceM. TeM He MeHee, pa3 
ΒΟΛΗ BoaCHH aCHTt HaM Β 3TOM BpeMeHH, MBI flOIiaCHBI nOMHHTb, ITO HMeHHO Β HeM 
npoxoflHT Bea Hama acH3Hi> h coBepmaioTCH Bce H a n i H flena. (Men' 1991, 10) 

4.3. Wirtschaft: Adressatenlob und Unternehmenswerte 

Der wirtschaftliche Diskurs ist im Kern zweckorientiert. In seinem Subdiskurs Werbung 
ist er dominant direktiv und perlokutionär, d.h. handlungsauslösend (und dabei weit-
gehend auf einen Handlungstyp, den Kauf, beschränkt). Der Diskurs kann im ökonomi-
schen Entscheidungsprozess aber auch primär assertivisch sein und nimmt konkret die 
Form der Beratungsrede an (wird nach dem antiken Gattungsschema also deliberativ), 
wenn über notwendige Investitionen, Kostensenkungen, Angebotserweiterung, Preisge-
staltung usw. von Verantwortlichen beraten wird. In großen Teilen zielt der ökonomische 
Diskurs aber auf die Rechtfertigung von Handlungen und Handlungsentscheidungen mit 
dem Ziel der positiven Selbstbewertung (hat nach der antiken Trias in diesem Fall also iu-
dicalen Charakter). Leitend ist dieses Ziel vor allem im Aufbau von Unternehmens-
philosophien und, spezieller, in Texten der Textsorte mission statement, wie sie heute auf 
den websites internationaler Unternehmen zu finden sind. 

Adressatenlob in der Werbung 

Roland Barthes (1988, 184) bezeichnete Werbung als das Schauspiel einer Welt, in der es 
natürlich sei, die vorgestellten Produkte zu kaufen. Texte der kommerziellen Werbung ha-
ben die Illokution ANPREISEN mit dem perlokutionären Ziel, Kaufhandlungen beim Re-
zipienten auszulösen. Doch ungeachtet dieser intendierten Perlokution ist die Illokution 
selten mit einem direkten Kaufappell verbunden (vgl. Kuße 2000b, 175ff.). Im „Schau-
spiel" ist die wichtigste persuasive Strategie vielmehr die Behauptung und Demonstration 
der erfolgreichen Verwendung der beworbenen Produkte. In Anzeigenwerbungen ge-
schieht die Demonstration im Zusammenspiel von Text und Bild (vgl. Kuße 2000a-b; 
Cmejrková 2000, 131-140): Ein schlafendes Mädchens belegt die behauptete Wirkung von 
Nachtlampen (69), ein schlafender Geschäftsmann zeigt den Komfort seiner Fluglinie 
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(70), eine Katze auf einem Baum hält sich gut in der Balance, die das Katzenfutter ver-
spricht (71), die jungdynamische Geschäftsfrau schreibt auf der Autorückbank in ihr No-
tebook (72), und die behauptete Qualität eines Farbdruckers machen das Beispiel eines 
Hundes, der am Farbdruck eines Hamburgers schnuppert oder eines Kindes, das der Ab-
bildung seines Teddybären Eis zu geben versucht, evident (73). 

(69) Neruseny spánek s úspornym osvëtlenim Philips Ecotone. 

(70) npHHUHnHajitHBiH h o b b i h B3rnHfl Ha 6n3Hec. [British Airways] 

(71) 3HaHeHHe naeajitHoro öanaHca τργΛΗΟ nepeoucHHTi». 

(72) HoTÖyKH ACER - YCIIEX Barnero 6n3Heca BCEI7JA H BE3flE. 

(73) Canon Photorealism nâpadnë reálny. 

Mit dem Lob des Produkts oder des Anbieters und dem Schauspiel der Bewertung entsteht 
jedoch eine besondere Schwierigkeit: Das LOBEN im Werbetext ist, da der Anbieter einer 
Ware ja die Vorzüge seines eigenen Angebots hervorheben muß, primär ein SICH 
SELBST LOBEN, und dieser Sprechakt ist gesellschaftlich sanktioniert (vgl. Galasmski 
1992, 32, 38). Leicht erfährt er die negative Bewertung als Sprechakt PRAHLEN, AN-
GEBEN usw., die auch Zweifel an der Aufrichtigkeit und dem Wahrheitsgehalt der Äuße-
rung einschließen können (vgl. Dönninghaus 1999, 173f.). In der kommerziellen Werbung 
gibt es eine Reihe von Strategien, dieser Schwierigkeit zu begegnen. Dazu gehört die Prä-
supponierung des Produktlobs (vgl. Cmejrková 2000, 141-168), die durch das Lob des 
Rezipienten geschehen kann (Illokution SCHMEICHELN). Das Adressatenlob kann 
pragmatisch präsupponiert ((74)-(75)) oder (in der direkten Anrede) unterstellt sein ((76)-
(79)): 

(74) Dobry podnikatel si zaslouzí lepsí servis. Proto Vám nabízíme ten nejlepsí! Business 
Konto. 

(75) [Stolichnaya Cristall] T o j i b k o r t i x c b o h x . 

(76) Máte velké plány. Chcete hodnë dokázat. Jste nárocní k sobé i ostatním. A proto 
potrebujete bankovního partnera, na kterého se mûzete vzdy spolehnout. 

(77) Ha ypoBHe Barnero 6H3Heca [Aiko] 

(78) Kor^a 3Haemt nero a o c t o h h [Davidoff Lights] 

(79) Eyqymee 3aBHCHT οτ xe6« [Mera<|>OH] 

Die Präsupposition des Produktlobs im SCHMEICHELN des Adressaten ist auch indirekt, 
über das SCHMEICHELN von Partnern und Familie möglich: 

(80) JlyHuiHií Ha ceeTe no^apoK /uih Jiyninero Ha ceeTe MyacHHHM - MyacHHHbi, KOToporo 
τ η moÖHinb! [Braun] 

(81) PeflKHH η öecueHHHH aap. KaK η aceHiiiHHa, KOTopyio Β η πιοόκτε. [De Beers] 

In der russischen Werbung der letzten Jahre steht das Lexem vybor zeichenhaft fur den 
neuen Wohlstand (in den Großstädten): produktbezogen in der Bedeutung von (großer) 
,Auswahl' ((82)-(83)) oder als Qualitätsbehauptung (84) oder Quantitätsargument (85), 
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aber auch als (finanzielle und mentale) Möglichkeit des Adressaten, auswählen zu können 
(86). Das Lexem dient besonders in dieser Verwendung zum indirekten Adressatenlob, in-
dem mit der Unterstellung von Wahlmöglichkeiten dem Adressaten Selbstbewusstsein und 
Autonomie zugeschrieben werden ((87)-(88)). 

( 8 2 ) Koraa BaM K A A C E T C A , Η Τ Ο Β 1,160p C J I H I H K O M B C J I H K . . . [ C O J I O ^ O B ] 

(83) R 1 Minima. JlereocTb Bti6opa. 

(84) KanecTBO BKyca. Ham Βΐ,ιδορ. [Πετρ I] 

(85) Poccmrae C B O Î Î Btiôop CFLEJIAJIH. [AKaôamc] 

(86) floM Ha Kiinpe - earn JiymiHH Bbiöop. 

(87) Bti6epn C T H J I B > K H 3 H H ! [Aristo Dveleopers] 

(88) BtiôepH C B O H CTHJII>. [Kotex] 

Unternehmenswerte auf Unternehmenswebsites 

Globale Werbeauftritte von internationalen Unternehmen sind ohne mission statements, 
responsibility reports oder our να/wes-Rubriken nicht mehr denkbar, und das gilt fur die 
Unternehmensauftritte in den Staaten Mittel- und Osteuropas nicht weniger als im (tradi-
tionellen) ,Westen' (Kuße [im Druck a-b]). Es lassen sich aber einige ,kleine Unterschie-
de' in der Gewichtung und Präsentation der beanspruchten Werte und behaupteten Wert-
orientierungen der Länderauftritte verschiedener global agierender Unternehmen beobach-
ten (Kuße [im Druck a]): zum Beispiel in der Positionierung der Werte auf der Textober-
fläche einer Internetseite. Besonders deutlich ist der Unterschied bei McDonald's zu se-
hen. Da die Internetauftritte dieses Franchiseunternehmens kein einheitliches Design auf-
weisen, lässt sich die unterschiedliche Kommunikation von Werten bereits am Aufbau der 
Seiten erkennen. Werthaltungen werden besonders bei der McDonald's-Corporation her-
vorgehoben [www.mcdonalds.com], in der das Hauptmenü in einer Linie mit „About 
McDonald's", „Investors", „Franchising", „News", „Careers" auch die Rubrik „Our Va-
lues" aufweist. Auf der Seite von McDonald's-USA heißt die entsprechende Rubrik 
„Good works". Sie enthält die Unterkategorien „Balanced, Active Lifestyles", „Com-
munity", „Environment", „Responsible Purchasing", „U.S. Corporate Responsibility Re-
port". Die Wertorientierung mit dem Wert Verantwortung wird auf der Hauptseite nor-
mativ gefordert: „We all have a duty to act responsibly. To do good (...)" 
[www.mcdonalds.com/usa/good.html]23. Werte werden auch auf den slavischen Seiten 
umfangreich benannt, jedoch in Unterkategorien und ohne das Schlagwort Wert im 
Hauptmenü: 
Auf der russischen Seite findet sich die Kategorie Makdonalds i obscestvo unter Principy 
raboty [www.mcdonalds.ru/index.html?he_id=338]. 
Auf der tschechischen Seite fuhrt die Rubrik Informace o Mcdonald's zu Environmentalni 
program und Ronald McDonald Charity [www.mcdonalds.cz]. 
Auch die Werte selbst können unterschiedlich gewichtet sein: zum einen im Verhältnis 
zwischen produktbezogenen Werten wie Qualität, Sicherheit, Schönheit usw. und den se-

Zugriff: 14.03.2007. Ebenso bei allen weiteren Beispielen. 
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kundären Unternehmenswerten der allgemeinen sozialen, ökologischen und/oder kulturel-
len Verantwortung; zum anderen in den Hierarchien innerhalb der produktbezogenen und 
der sekundären Werte. Im Vergleich der US-amerikanischen mit der russischen und der 
tschechischen Seite von McDonald's fällt auf, dass bei mcdonalds.us mit responsibility 
besonders Aktivitäten im sozialen Bereich gemeint sind und das Unternehmen profiliert 
als „öffentliche Institution" präsentiert wird (89), während die tschechische Seite das 
Hauptaugenmerk auf „Ökologie" legt. Der Text, aus dem das Beispiel (90) entnommen ist, 
öffnet sich direkt unter der Rubrik „informace", ist somit als „Hauptwert" markiert. Auf 
der russischen Seite werden sekundäre Werte eng mit produktbezogenen Werten ver-
knüpft: z.B. ökologisches Engagement mit Sauberkeit (im und um das Restaurant herum) 
verbunden (91) (ähnlich übrigens auch auf der deutschen Seite) (vgl. Kuße [im Druck a]). 

(89) McDonald's in the community means jobs for local residents, opportunities for local 
suppliers, and revenues for local projects and services. Our restaurants are often key 
elements in neighborhood stability and revitalization. 
[www.mcdonalds.com/usa/good/community.html] 

(90) Kdo ζ nás nemá rád prírodu? Ale ruku na srdce, stararne se vsichni o nase zivotní 
prostredí tak, jak se o to snazí McDonald's™ vsude na svëtë? [www.mcdonalds.cz] 

( 9 1 ) ^HCTOTa HBJIHUaCB OflHHM H3 OCHOBHblX ΓίρΗΗΙΙΗΠΟΒ paÖOTH «MaKflOHaJIflC» CO 
BpeMeHH OTKpBrraa nepeoro pecTopaHa Pea Kpoica. 3το 03naiiaeT 6e3yicopH3-
HeHHyio HHCTOTy Bcex noMemeHHH - ο τ icyxHH H 3ajiOB a o TyajieTOB η napicoBKH. 
naipyjiH no yôopice M y c o p a Ha npaneraiomeñ τ ε ρ ρ κ τ ο ρ Η Η fleñcTBOBajiH c c a M o r o 
Hanajia, H cero^HH p e c r o p a H b i npHHHMaiOT aKTHBHoe y n a c r a e Β p a ö o T e MCCTHMX 
opraHH3au,HH n o 3amHTe oicpyacaiomeH cpe/ju, MacTO c n o H c n p y a KaMnaHHH n o 
n e p e p a ö o T K e ΟΤΧΟΑΟΒ. [www.mcdonalds.ru/index.html?he_id=345] 

Eine herausragende Rolle unter den produktimmanenten Werten spielt auf der Seite von 
mcdonalds.us der Wert Sicherheit. Das ist auch bei mcdonalds.ru der Fall, wird hier aber 
besonders eng mit dem Wert Qualität verknüpft24; z.B. «KanecTBO, KOTopoMy flOBepaiOT» 
oder «Ee3onacHocn> nmaHiia Η κοΗτροιιι . KanecTBa ΠΜΙΙΙΗ». Sicherheit ist ein herausra-
gendes Qualitätsmerkmal (93). 

(92) At McDonald's, nothing is more important than the safety of our customers and our 
employees. A relentless focus on safety is integrated into every aspect of our opera-
tions. [www.mcdonalds.com/usa/good/products.html] 

(93) KanecTBo Bceraa o3Hanajio npeaocraBJieHHe noceraTejiHM προ^γκτοΒ, πρκ-
rOTOBJieHHBIX H3 JiyHUIMX HHrpe/JHCHTOB, Β COOTBeTCTBHH CO CTpOrHMH CTaH-
flapTaMH H npoBepeHHHMH TexHOJiorHHecKHMH n p o n e a y p a M H , ônaro^apa neMy 
HaniH noccxHTejiH nojiynaiOT 6e3onacHyio, 3AopoByio H BKycHyro iramy. 
[http://www.mcdonalds.ru/index.html?he_id=345] 

Der Produktwert Qualität wird auch bei anderen Unternehmen auf der russischen Seite be-
sonders hervorgehoben. Bei IKEA beispielsweise sind Schönheit und Qualität wesentliche 

24 Zu Rolle des Begriffs Qualität in der neueren russischen Wirtschafts- und Alltagskommunikation vgl. 
Doleschal/Hoffmann 2003. 
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Werbeargumente, während aber auf der tschechischen und deutschen Seite Qualität vor 
allem in engeren Begriffen wie z.B. Funktionalität oder Haltbarkeit mitbezeichnet wird -
z.B. implizit in „breites Sortiment formschöner und funktionsgerechter Einrichtungsge-
genstände" - , wird Qualität auf der russischen Seite explizit hinzugefügt „Schöne Einrich-
tungsgegenstände" oder „domácnost s krásnym designem" heißt in der russischen Version 
„KaHecTBeHHM H crajibHaa Meöejib". Und dass IKEA an allem spart, „nur nicht an Ideen" 
(„dobré nápady"), wird im Russischen um Qualität ergänzt: „Taicaa S K O H O M H H H E FLOJIACHA 

CKasHBaTtca H H HA HFLEXX no pa3pa6oTKe mnenmi, H H HA ero Kanecrae." Qualität kann im 
Russischen sogar Schönheit ersetzen. „Schöne und qualitativ hochwertige Möbel", oder 
„krásny, trvanlivy nábytek" bedeutet auf der russischen Seite: „BbinycKan. KanecTBeHHyio 
Meöejib". 
Gemeinsam ist allen Unternehmensphilosophien mit profiliertem Wertanspruch der 
Grundkonflikt zwischen der Behauptung wertorientierten Handelns (der handlungsleiten-
den Funktion von Werten) und der tatsächlichen Zweckorientierung des Diskurses und 
seiner Handlungsoptionen. Wertorientiertes Handeln (innerbetrieblich, gesellschaftlich, 
ökologisch usw.) und ökonomischer Vorteil dürfen sich nicht widersprechen. Dieser Kon-
flikt kann wie im folgenden Beispiel offen ausgesprochen werden: 

(94) „Häufig stellt sich die Frage, ob traditionelle Geschäftsziele und Verantwortung für 
Umwelt und Gesellschaft miteinander vereinbar sind. Oder ob dies ein Widerspruch 
in sich ist. Wir glauben, dass sich beides vereinbaren lässt und sich in einer vernünf-
tigen Kombination positiv auf den Umsatz auswirkt." 
[www.ikea.com/ms/de_DE/about_ikea/social_environmental/presidents_message.ht 
ml] 

Der Ausgleich zwischen Wert- und Zweckrationlität geschieht, wie das Beispiel exempla-
risch belegt, in einer klaren Wert-Zweckorientierung. Wertorientierung wird bei IKEA of-
fen als Marketingkonzept präsentiert: 

(95) Die Rolle von Unternehmen verändert sich. Arbeitsplätze schaffen, Umsatz erzielen 
und Steuern zahlen - das allein reicht heute nicht mehr aus. Unsere Kunden und 
Mitarbeiter erwarten mehr von uns. Sie erwarten, dass wir soziale und ökologische 
Themen aktiv angehen. 
[www.ikea.com/ms/de_DE/about_ikea/social_environmental/presidents_message.ht 
ml] 

Im Prinzip ist die gleiche Strategie auch auf der tschechischen und russischen Seite zu fin-
den, doch wird besonders bei ikea.ru die Wertorientierung zugunsten einer klareren 
Zweckorientierung zurückgenommen. Wenn z.B. auf der deutschen und tschechischen 
website für das Konzept des „Selbstzusammenschraubens" der Wert Partnerschaft bemüht 
wird (96), heißt es im Russischen unverblümt: „So wird Geld gespart" (97): 

(96a) Unser Geschäft basiert auf der Partnerschaft mit unseren Kunden. 
(96b) Nase obchodní idea zalozena na partnerském vztahu se zákazníkem. 

[www.ikea.com/ms/de_CH/about_ikea/our_vision/better_life.html] 
[www.ikea.com/ms/cs_CZ/about_ikea/our_vision/better_life.html] 
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(96) HaM noMoraeTe BH — Haiim noicynaTejiH. (...) Mti aejiaeM nacTt pa6ora, Bbi 
FLENAETE nacTt, a Β PE3Y^BTaTe Μ Η BMECTE 3KOHOMHM CENTRA, 
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