
Abhandlungen
zum

XXI. Jahresberichte
der

k. k. Staats - Oberrealschule
m

ZJVCa.rTDu.rg'

Inhal t :
1. Syntaktische Untersuchungen zu I tabel als. Von Professor A d o l f  M ag er.
2 . B e itra g  zur T r in k w a s se r v e r s o r g u n g sfra g e  >Ier S ta d l M arburg. V on P r o fe s so r  Y. B i e b e r .

V erlag  d e r 1t. k . Ofoerroalaohule.
D runk  von Kd. Jam re liiti N fgr. (L . K ra llk ) In M artn irg  a /D



/

et M
k

13 M



Syntaktische Untersuchungen zu Rabelais.
V on  P r o fe s so r  A d o l f  M a g e r .

Verzeichnis der besonders benutzten Werke.

Oeuvres de Rabelais. Edit. Burgaud des Marets et Rathery. Paris,
B. : Gräfenberg, Beiträge zur französischen Syntax des XVI. Jahrhunderts.

Erlangen, Reichert 1885.
Bisch.: Bischof!', Der Conjunctiv bei Chrestien. Halle, Niemayer.
Bou: Bonheurs, Remarques nouvclles sur la langue fran^aisc. Paris.
Busse: Der Conjunctiv im altfranzösischen Volksepos. Kiel.
Darin.: Darmesteter et Hatzefelt. Le Seiziòme S iede en France.
Diez: Grammatik der romanischen Sprachen, III. B.
Ebering: Sytaktische Studien zu Froissart. Zeitschrift' für romanische

Philologie. B. V.
G. : Ilaase, Zur Syntax Roh. Garniers. „Französische Studien.“ B. V. 
Glaun. : Glauning, Versuch über die syntaktischen Archaismen bei Montaigne. 

„TIerrigs Archiv.“ B. 49.
Syntaktische Studien zu Marot. Erlang. Diss. 1873.

Gr.: Grosse, Syntaktische Studien zu Jean Calvin. „Herrigs Archiv,“ B. Gl. 
II. S .: Ilaase, Französische Syntax des XVII. Jahrhunderts. Oppeln, 1888. 
II. .1. : Haase, Über den Gebrauch des Gonjunctivs bei Joinville. Programm 

Küstrin, 1881/82.
J. : Haase, Syntaktische Untersuchungen zu Villchardouin und Joinville. 

Oppeln, 1884.
Juli.: Johannsen, Der Ausdruck des Concessivverhältnisses im Altfranzös. 

Kieler Diss. 1884.
Klap. : Klapperich, Historische Entwicklung der syntaktischen Verhältnisse 

der Bedingungssätze im Altfranzös. „Französische Studien.“ III. B. 
Krollick: Der Conjunctiv bei Villchardouin. Greifswald. Diss. 1877.
List: Syntaktische Studien über Volture. „Französische Studien.“ B. I. 
Lücking: Französische Grammatik. Berlin, 1883.
Mätzn. : Mätzner, Französische Grammatik mit besonderer Berücksichtigung 

des Latein.-Syntax der neu französischen Sprache.
P .: Ilaase, Bemerkungen über die Syntax Pascals. Oppeln, 1883.
Perle: Die Negation im Altfranzösischen. „Zeitschrift für romanische 

Philologie.“ B. II.
Schn.: Die elliptische Verwendung des parti tiven Ausdrucks im All fran

zösischen. Breslau, 1883.
Schönermark: Beiträge zur Geschichte der französischen Sprache aus

Rabelais* Werken. Progr. Breslau 1806.
Tobler: Vermischte Beiträge zur französischen Syntax. Leipzig 1880.
Vog. : Vogels, Der syntaktische Gebrauch der Tempora und Modi bei Pierre 

de Larivey. „Romanische Studien.“ B. V.
Weissgerb. : Weissgerber, Der Conjunctiv bei den französischen Prosaikern 

des XVI. Jahrhunderts. „Zeitschrift für neufranzösische Sprache und 
Litteratur.“ Bd. VII, VIII.



i

I. Der Artikel.
A. Der bestimmte A rtikel.

Die Willkür, mit welcher das Altfranzösische den bestimmten Artikel 
setzt (M-ätzri. Synt. I, p. 490), besteht auch im XVI. Jahrd. fort (Dann. 
§ 143. fi. p. 14. 13. p. 4. Glaun. p. 8) und findet sich noch im XVII.
Jahrhd. neben dem modernen fiebrauche (II. S. p. 30. P. p. 5). Rah.
vernachlässigt den Artikel in folgenden Fällen :

1) Die G a ttu n g sn a m en  entbehren o ft den Artikel, besonders mer, 
terre (gewöhnlich nach Präpositionen, (f. p. 1T>), die Jahreszeiten, sowie 
paradis, enfer, purgatoire.

v is ib le m e n t  fu ren t v e u e s  i l e  t e r r e  so r tir  II, 2 .
ear  il n ’e s to it  a r i>re s u s  t e r r e  II, 2 .
m cttre  s e u le m e n t  h o r s  t e r r e  II, 27 .
s e  m it s u r  m e r  II, 5 .
en  l ’air, e n  l a  m e r  e t e n  t e r r e .  I l i ,  12.
qu i d is e n t s o y  p o u rm en er  p r é s  l a  m e r  et n a v ig u er  p r é s  l a  t e r r e  IV , 23.

p ou r  m o n  p a r ta g e  c e  q u e  s e r a  d e s s u s  t e r r e  IV, 40 .
j e  n ’ay  p o in t  d e  c o u r a g e  s u s  m e r  IV , 55 . 
le  s o le i l  c la ir  e t  ser a in , lu isa n t s u s  t e r r e  V , 40 .
p r is  o p in io n  d ’a fle rm ir  la  t e r r e  v o r ita h lem en t a u to u r  d e s  p o le s  se  m o u v o ir , n o n  

l e  c i e l  V , 2 6 . 
au  c o m m e n c e m e n t  d ’a u t o n i n e  I, 25 . 
au  te m p s  d ' a u t o n i n e  III, 13.
Ics jo y s  de p a  a d y s  I, 7 

e lle  e s t  en  p a r a d i s  II, 3. 
c 'e s t  p a r a d i s  e n  c e s te  v ie  V , 6.
q u e  la  g u e u le  h o rr ifiq u e  d ’e n f e r  n e  n o u s  g u a r is se  IV , 5 3 . 
v o y  tu  la  fu m èe  d e s  c u is in c s  d ’e n f e r .  
d e s  p e in e s  d e  p u r g a t o i r e  V , 15,

2) Vor den A b s tr a c te »  fehlt hei Rab. fast immer der Artikel, bei 
einigen wie n a tu r e  und fo r tu n e  infolge von Pcrsonificntion. Dieser Ge
brauch kommt auch sonst im XVI. Jahrhd. fast durchaus (13. >>. G. 
p. 10. Glaun. p. 8) vor und lässt sich bis in das XVII. Jahrhd. verfolgen 
(P. p. f>. I I. S. p. 30. Diez III, 20. Malli.1) p. 10).

Nature kommt mit dem Artikel bei Garnier (p. 10) nur zweimal vor 
und entbehrt denselben mitunter noch im XVII. Jahrhd. (Malh. p. 10. 
II. S. p. 37. Pasc. p. 5). Rah. vernachlässigt hier im m er den Artikel, 

car  c ’e s t  e h o s e  co n tro  n a t u r e  I, 8. 
q u e  n a t u r e  n ’en  d o n n e  q u e lq u e  a rg u m e n t I, 2 3 .  
c o n s id e r a n t q u e  n a t u r e  n ’e n d u re  m u ta tio n s , s o u d a in e s  I, 23 .
N a t u r e  l ’a p ro d u it do  r ich e  e t n o b le  lig n eo  II, !>.
N a t u r e  m e  s e m b le  n o u s  a v o ir  fo r in e  111, 16.

F o r tu m e , das bei Garnier schon überwiegend mit Artikel vorkommt 
(Garn. p. 10), ist im XVII. Jahrhd. nur selten artikellos (II. S. p. 37). 
Rah. setzt ihn nicht.

p o u rce  q u e  f o r t u n e  n e  r e c o g n o is t  p o in t d e  s u p e r ieu r  III, 12. 
p o u r  m u n trer  q u e  d e  f o r t u n e  ils  n e  s e  so u c io ie n t  V, 15.

') B eck m a n n , É tu d e  su r  la  la n g u e  de M alh erb e . E lb er fe ld , 1872.



i)

Audi lici anderen Abstracten ist der Artikel' fast diirchgehends ver
nachlässigt.

d is e n t  q u e  f o y  e s t  l ’a r g u m e n t I, <>. 
il e s t  s e u i  <>ue v e r t u  e s t  d o n n e  I, 10. 
ca r  v i c e  e s t  m a u v a is  I, 10.
corn in e  v e r t u  e s t  d e  to u s  . . . lo u e é  e t  e s t im é e ,  a u s s i m e d i  a n c e  f é  e s t  to s t  

c o g n e u  I, 4 7 . 
d is u n ì m i s e r e  e s t r e  c o m p a g n e  d e  p ro ces  I, 2U.
A u reg a rd  d e s  le t !r e s  d ’h u m a n i t é  e t  c o g n o i s s a n c e  11, 10.
J c  v o u s  e n  d iray n o n  p a s  m o li o p in io n , m a is  vray c er titu d e  II, 15.

d e  perir q u e  m o r i  n e  le  p a r v ie n n e  111, S I .
ca r  i g n o r a n c e  v o u s  t ie n i  icy .
v e u  q u ’ i n n o c e n e e  n ’y e s t  . . . e n  s e u r e té  V , 13.
q u ’e u s s io n s  à  e sp a r g n er  v e r i  t é  V, 31 .

3) Nach attributivem tout fehlt der Artikel noch im XVII. Jahrhd.,
wenn das Substantivum im Plural stellt, ein Gebrauch, der sich in einzelnen
Wendungen bis heute erhalten hat (Mätzn. Gram. p. 102. 4. II. S. p. 38). 
Vor einem Singular ist der Artikel im XVI. Jahrhd. nur selten vernachlässigt. 
Garnier hat das auch bei Régnier und Corneille vorkommende toule nuil 
des Altfranzösischen nur einmal (G. p. 10).

Bei Rabelais ist der moderne Sprachgebrauch dem alten gleich. Im 
Singular ist der Artikel überall vorhanden, denn Stellen, wie tonte Barbarie 
(I, 33), schreiben wir der so häutigen Vernachlässigung des Artikels vor 
Ländernamen bei unserem Schriftsteller zu. 

t o u s  p Ili 1 o s o p d e s  d e  G rece 1, 14.
un  h o n  o u v r ier  m e t in d illé rc n te m en t t o u t e s  p i e c e s  e n  o e u v r e  I, 4 5 . 
fa ite s  m o y  b ru s ler  t o u s  p a p i e r s ,  d em  e in ig e  Z e ilen  w e ite r  g e g e n ü b e r  s te llt :  to u s  

le s  p a p ier s  fu ren t b r u s lé s  l i ,  11. 
t o u s  p e u p l e s ,  t o u t e s  n a t i o n s  p o r te n t l ia b it  d e  n o ie  I, 10. 
le s  p lu s  fo r s  d o u b te s  qui tu ssen t en  t o u t e s  S c i e n c e s  II, 11. 

p red it t o u t e s  c l i o s e s  fu tu r e s  III, 16.
le s q u e lle s  p er ir o ien t le s  p r iv ile g e s  d e  l o u t e s  U n i v e r s i  1 é s  I V , 5 3 .

q u ’ ig n o r a n c e  e s t  m e r e  d e  t o u s  m a u x  V, li.

to u s  le s  c ita d in s  I, 4.
to u te s  le s  p ie c e s  I, 2 0 .
to u s  le s  o u ltr a g e s  I, I li.
np prit en peri d e  te m p s  t o u s  l e s  p a s s a g e s  I, 23 . 
to u s  le s  o is ea u x  d e  l’air, t o u s  l e s  a r b r e s  II, 8 . 
d e s c e n d a n t  en  e n fe r  à  t o u s  l e s  d i  a b  l e s  111, 23 .
t o u s  l e s  s e n s  r a v is ,  t o u t e s  a f f é  e t  io  n s  in t e r in é e s ,  t o u s  p e n s e m e n t s  

con lbn duz. HI, 32 . 
il m e tto it  à  m o r t t o u s  l e s  b r i g a l i d s ,  t o u s  l e s  m o n s t r e s  V , 15.

4) Das s u b s t a n l iv is c h e  P r o n o m e n  als Prädicat kommt im Alt
französischen bis in das XVII. Jahrhd. ohne Artikel vor (Mätzn. Synt. I, 
434. Mätzn. Gram. p. 146), wo Beispiele aus Corneille und J. J. Rousseau 
angegeben sind (P. p. 8). Heute ist dieser Gebrauch nur in der nach
lässigen Umgangssprache vorhanden, während die Schriftsprache das 
Personalpronomen mit der Präposition à vorzieht (Diez III, p. 67).

m a is  il se r a  v o s t r e  1, 12.
U n la  v ille , veri q u ’e eto it s i  e n n e  I, il i .
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M erd igu es, c e s te  cy  e s to it  n i i e n  n e  IV , p ro l.
c e  ch a m p  n ’e s t  p a s  t i e n ,  il e s t  à  in o y  e t m ’a p p a r t ien t IV , 4 5 .
P a r  a d v en tu r e  s o n t  ilz  n o s t r e «  IV , 5 5 .
L a  b e r g e r e  v o y a n t  l ’a s n e  d e s lo g e r , d is t  a u  p a le fr e n ie r  q u ’il e s to it  s i e r i  V , 7.
M ais to u te s  le s  lie u r e s  s o n t  m i e n n e s  V, 8 .

5) Die Unterlassung des Artikels vor attributivem ni è m e ist im XVI. 
Jahrhd. häufig (13. p. 7. Darm. § 148. G. p. 17) und kommt auch im XVII. 
Jahrhd. vor (P. 8. II. S. p. 38) ; sie ist heute nur in bestimmten Fällen 
gestattet (Lücking § 270). Auch bei Rabelais findet sich dieser Gebrauch, 

à  m  e  s  n i e s  in d u c tio n  d e  n a tu r e  1, 10.
le  b leu  s ig illile  c er ta in e m e n t le  c ie l e t c b o s e s  c e le s te «  p a r  ni e  s n i e s  sy ii ib u le s  I. 10. 
Je  g a g e  i[u e, p ar m  e  s  m  e  d o u b lé , à  s o n  e n te r r e m e n t III, 23 . 
e t su iv a n s  c e  c a n o n iq u e  d e s to u r  p a r  m  e  s m  e  p a r a lle le  IV , 2. 
e t v iv e n t d e  m  e  s n i e  d ie te  IV , 4 3 .

G). Bei premier, seul, unique (prädicativ und attributiv) fehlt der 
Artikel, der bei prädicativer Stellung auch im XVII. Jahrhd. vorkommt 
(P. p. 9. H. S. p. 39).

Q ui fu t p r e  in i e  r, s o i f  o u  b e u v e r ie  I, 5.
Kt m e  d is o it  m a is tr e  T a b a l q u i fu t p r e m i e r  d e  s a  l ic e n c e  I, 21 .
q u i a  e s té  so u r c e  e t c a u s e  p r e  m i  e  r e  1, 5 0 .
t ia r  la b r a g u e lte  e s t  p r e m i e r e  p ie c e  d e  h a in o is  III, 7.
S i c ro y ez  q u e  M ercure s o it  p  r e r n i e  r in v e n te u r  d e s  ars IV , 57 . 
v eu  q u e  F r a n ce  la  tres  c h r es tie n n e  e s t  u n i q u e  n o u rr ice  d e  la  co u rt ro m a in e  IV , 53 . 
le sq u e ls  g a r is s e n t  d ’a u c u n es  m a la d iè s  p a r  s e u l  e  a p p e s it im i d e s  m a in s  V, 20. 
p le u s t  à  D ieu  . . . .  q u ’ il fu s i  p r e r n i e  > p r e s id e n t d e  P a r is  V, 28 .
M ais c o m m e n t s e r o it  e l le  v ille  p  r e  m  i e  r e  du  m o n d e  V, 35 .
Je  tr o u v e  q u e  t ia y n  fu t p r e m  i e  r b a s t is s e u r  d e  v il le s  V, 35 .

7) Der Gebrauch des Alt- und Mittelfranzösischen, den Cloinparativ 
im Sinne des Superlativs ohne Artikel zu setzen, hat sich bis in das XVII. 
Jahrhd. erhalten und zwar in der Weise, dass der Comparativ einem 
Substantivum mit dem bestimmten Artikel oder Possessivum folgt (II. S. 
p. 40. P. 10).

Rab. vernachlässigt oft den Artikel. Sind mehrere Superlative vor 
oder hinter dem Substantivum, so hat oft der erste den Artikel, während 
der folgende ohne denselben und sogar ohne plus steht (Darm. § 154). 

luy  e x p o s a n t  Ins p o in ts  p lu s  o b s c u r s  e t d if fic ile s  I, 2 3 . 
i io u s  v o u s  r en d o tis  le  p lu s  lie u r e u x  p lu s  c h e v a le u r e u x  p r in ce  qu i . . .  I, 3 2  
L e s  p lu s  r ic tie s  e t farn eu x  m a r c h a n d s  du m o n d e  IV , 2. 

qu i e s t  la  p a r ile  p lu s  d a n g e r e u s e  e t  m a le  V , 18 ,
Je d is  le  m o t  p lu s  jo y e u x , p lu s  d iv in , p lu s  cer ta in  q u ’e n c o r e s  V, 45 .

Auch der absolute Superlativ kommt ohne Artikel vor: 
d e s q u e lle s  c e s te  icy  s e r a  p o u r  M arq uet qu i p lu s  se  p la in c t  I, 32 . 

d e  c lio is ir  c e  q u e  p lu s  e n  R o m e  luy  p la iro it  III, 30 .

8) L’on wird von Rah. willkürlich gebraucht. Der moderne Sprach
gebrauch wird erst im XVII. Jahrhd. feststehend. Vau gel as (Rem 10) ver
langt l’on nach allen Vocalen, mit Ausnahme des „e feminin“, nach welchem 
es z. 13. bei Pascal oft vorkommt (P. p. 9).

L e to u t a p p re stò , Von a p p e la  G arg a n tu a  I, 4 5 .  
s i  o n  n e  refren o it I , 5 0 .
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E t d ii Von ([u’en  B o u r b o n n o is  e n c o r c s  d u re  l ’h e r a ig e  II, 1.
Q u e V on l’a v o it  la is se  s a u s  lu y  b a il le r  à  rep a istre  111, 4.
L ’o n  n e  b a ille  p o in t  icy d e s  l io p c e s  IV , 15.
Car l’o n  en  b o it  c e a n s  m a in te s  b o u te il le s  V, 16.

9) Selten stellt un für l’un einem l’autvc gegenüber, ein Gebrauch der
noch im XVII. Jahrhd. anzutreffen ist (P. p. 8).

à un d e s  r e c o r d s  tu t le  b ras  d ro it d e fa u c il lé , à  I’a u tre  l’ut d e m a n c lié e  la  m a n d i

b o le  IV, 15.

10) Der Artikel fehlt in einer Anzahl von Wendungen, in denen das 
Substantivum mit dem Verbum eng verbunden ist. Diese Wendungen
kamen früher in viel größerer Anzahl vor, und noch im XVII. Jahrhd.
fehlt bei einigen im Gegensatz zum heutigen Sprachgebrauche der Artikel 
(II. S. p. 38). 

Bei Hab. ist dieser Gebrauch oll vertreten.
A u  le n d e in a in , a p r è s  b o ir e , p r in d re n t e h e m in  1, 16. 
e stre  p erd re  te in p s  en  ce  m o n d e  I, 21 . 
p a s s a n t  te m p s  à  v o ir  fu ir  le s  e n n e m is  1, 44 .
c o m m a n d a  m ettre  leu  au  b a s ilie  IV , 6 6 . D a n eb en  : le  d ia h le  m ’e m p o r t si je  n e

m e tto is  le  le u  d e d a n s  I, 3 7 .  
n o u s  a u r o n s  a sse /, lo !s ir  d e n  r a c o n te r  11, 'J. 
j e  u 'e u s  lo is ir  le  c o n s id e re r  IV , 5 . 
il m e  d e p la is t  p a r  trop  d e  le v e r  gu erre  I, 32 .
Q u e l d e so rd re  e s t  c e  en  n a tu re  l'aire g u erre  IV, 3 9 . 
s i g u e rre  a  v ier  c o n trc  le s  p ie s  IV , 3 9 . 
aprcs a v o ir  eu  d e s  e n n e m is  v ie to  ire 1, In. 

a y a n t o b ten u  v ic to ir e  du  roy  III, 16. 
q u a n d  ils  v o u le n t m e s se  c h a n te r  111, 17.

M ain tes Ib is y o n t  fa it  erreu r  III, 19. 
le  g ra n d  d ia b le  v o u s  y ch a n ter a  m e s s e  V, 12. 
q u e  le s  p e in tr e s  e t  p o e te s  o n t lib erto  d e  p e in d re  11, 5 . 

e t d em a n d o  n o u v o lle s  du  m o in e  I, 45.

11) Dio Eigennamen,
a. Die Ländernamen haben in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhd. den 

Artikel bei sich (J. p. 43), der bei Montaigne nur in der attributiven 
Bestimmung mit de fehlt (Iler. Aich. 49, 147). Diese Vernachlässigung 
kommt noch im XVII. Jahrhd. vor (II S. p. 42). Garnier vernachlässigt 
den Artikel selten (G. p. 19), Babel, fast immer: 

c 'o s l  T o u r a in e  II, 9.
c o m m e  a sse /, sa v o z  quo A fr iq u e  a p p o r le  to u sjo u rs  q u el q u e  c lio s e  do n o u v e a u  1, 16. 
e t n e  v o u d r o is  no  l’e stro  p ou r  to u te s  le s  lu n e lte s  d  E u ro p e , n o n  p ou r  to u te s  le s  

b e s ic le s  d 'A fr iq u e  111, 2 2 . 
q u u n l à  la  fo r m e  e t  a s s ie t t e  à  S iv ile  IV , 9 .
j ’ay  v u  le s  is le s  d e  C erq e t  Herrn en tro  B re ta ig n e  e t A n g lo terre  IV, 6 6 .  

p ar le  c o rb ic u  E sp u g n o  s e  r e n d ili I, 33 .

B ru tu s c o n q u e s ta  E sp a g n e  IV, I.
A fr iq u e , d is i  l ’a n ta g ru e l, e s t  co u s tu m ie r e  V, 3 .
I ls  v o u s  o n t  p r is  B re ta ig n e , N o r m a n d ie , E la n d r es , H a y n a u il, B ra b a n t, A r to y s , B o lla n d o ,  

S e ie n d e  . . . o n t  d o m p té  L u x em b o u rg , L o rr a in e , la  C b a m p a ig n e , S a v o y e  I, 33 . 
a p res  a v o ir  m is  à  s a c  S o u e v e , W u rtem b erg , B a v iere s , A u str ieb e , M oravie  e t S t i i ie  1, 3 3 .  
o n t v a in c u  e t d o m p té  P r u s s ie , P o lo n ie ,  L ith u a n ie , l lu s s ie ,  V a la c h ie , la  1 r a n ss ilv a n e ,  

H o n g r ie , B u lg a r ie , T u rq u ie  1, 33 .
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b. Dio Völkernamen, dio im Altfranzösischen ohne Artikel standen, haben 
denselben im XVI. Jahrhd. meistens bei sich. Garnier vernachlässigt ihn 
nur einmal (G. p. 19), Rah. niemals.

c. Die Flussnamen kommen bei Malherbe (p. 43) stellenweise noch ohne 
Artikel vor, obwohl die Setzung derselben in der zweiten Hälfte des 
XVI. Jahrhd. bereits Regel ist. Bei Garnier überwiegt der moderne 
Sprachgebrauch (p. 19); Rab. vernachlässigt ihn theilweise.

ju sq u e s  à  E u p h ra tes  I, 23 .
d e s c e n d r o ie n t p lu s  a is e m e n t  en  S e in e  II, 11.

q u e  i l ’ en  p o r te  le  L e e d e  prt-s M o n tp ellier , G a n g e  e n  In d e , le  P ò  en  I ta lie , l ’H eb ru s  
e n  T h r a ce , le  T a g e  e li E sp a g n e  V , 2.

Nach de setzt Rab. den Artikel bei männlichen Flussnamen, während 
er bei weiblichen (in dem einzigen Beispiele, das wir gefunden haben) fehlt: 

co n n u e  l ’e a u  du N il en  E g y p te  I, 4 5 . 
ju s q u ’au  fleu v e  du  T ig r e  I, 3 3 . 
jo u x te  la  r iv iere  d e  L o ir e  1, 52 .

12) Im Neufranzösischen ist die Nichtwiederholung des Artikels nur 
bei synonymen Substantiven oder bei solchen Substantiven, die nur einen 
Begriff bilden, gestaltet. Das Alt- und Mittelfranzösische bewegt sich hier 
viel freier (Mätzn. Gram. p. 468 ; Synt. I, 439. Darm. § 153 B. 9), und noch 
im XVII. Jahrhundert setzen ihn die besten Autoren ganz willkürlich, ob
wohl Vaugelas die heutige Regel aufgestellt hat (P. p. 11. Vau gel. Rem. 206).

Rab. wiederholt den Artikel selbst vor Substantiven von verschie
denem Genus und Numerus nicht :

p o u r  la  fo n d a tio n  e t  e n tr e te n e m e n t I, 5 3 .
c o n s id e ru n t le  fr a n c  v o u lo ir  e t  s im p lic ité  d e s  C a n a r ien s  1, 50 .
a lle r e n ! à  l’e n te r re m e n t e t fu n e ra il le s  1, 3.
P a r  le s  S ta tu ts e t  b u lle , p a ten te  o b te n u e  V, 2 7 . 
s ’a p p u y a n s  la  p o ltr i n e  e t e s to n ia c  V, 27.
L e s  lc s t e s  e t o is e a u x  e s to ic n t d e  ta p is s e r ie  V , 3 0 .
la  m o d e  e t a c c o u s tr e m e n t  V, 33 .
la q u e l le  g laQ oit l'e s to m a e  e t p a r tie s  n u titr iv e s  V, 43 .
p o u r  a b a tre  la  r o se e  e t m a u v a is  a ir I, 21.
le  b le u  s ig il l i le  c er ta in c m e n t le  c ic l e t c h o s e s  C e lestes  1, IO.
si c ’e s to ie n t  le s  te s te s  e t  ly re  d e  O rp h eu s  IV, 5 6 ..
G y m n a ste  Ut a c lia p ter  la  v ie  e t g e s te s  d e  A c h ille s  IV, 2. 
j e  sea y  m ie u x  l ’u s a g e  e t  c e r e m o n ie s  IV , 10. 
o u tre  le  p la is ir  a t v o lu p té  IV , 65 .
A itis i p ar le  te in o ig n a g e  et a s t ip u la tio n  IV, 22.

B. Der unbestim m te Artikel.

Der unbestimmte Artikel fehlte nach all französischem Gebrauche auch 
häufig noch im XVI. und selbst im XVII. Jahrhd. in vielen Fällen, wo wir 
ihn heute nicht vernachlässigen können. (Diez. III, 20. B. p. 10. G. p. 28. 
P. p. 12. II. 8. p. 83).

Rab. vernachlässigt ihn in folgenden Fällen :
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1) Oft vor einem Substantivum mit hinzutretendem Adjectivum.
leu r  p r o m e tta n t enfiti b a n q u e t s o m p tu e u x  V, 31 .
p a ree  q u ’ il c o u v r e  e n  e i le s  d e  p e c h é s  g r a n d e  m u ltitu d o  V , 17.
D e le u r  v o y a g e  lir e n t a m p le  rapp  o r t 111, 18. 
ca r  j ’ay  a ffec tio n  tres  g r a n d e  d e  v o u s  don nei- l i ,  9.

q u e  Ics m o n ts  R h ip h é e s  avo ien t. en  c e l le  a n n é e  g r a n d e  s te r il ite  d e  h a p p e lo u r d e  II, 11. 
s in o n  d e  le s  tirer  à p a ix , s in o n  à v i v e  e t  f o r t e  g u e r r e  I, 32 .
V o u s  la is se r e z  icy  q u e lq u e  c a p ita in e , a v e c  p e tite  b a n d e  d e  g e n s  I, 33 . 
a v o it  e n v o y é  le  ca p ita n te  T r ip e t a v e c  g r o ss e  a n n é e  I, 3 4 . 
le  p e ig n a ie n t ilz  a v e c  lo n g u e  b a r b e  111, 19. 
s e  tr a n sp o r te r en t e n  l ’a b b a y e  a v e c  b o r r ib le  tu m u lto  I, 27 .

-) beim Prüdicate nach c’ust, was noch im XVII. Jahrhd. vorkommt 
(II. S. p. 84).

c’c s to it  p ito y a b le  c a s  d e  v o ir  II, 2. 
c ’e s t  nornb re fort a im é  d e  n a tu re  V, 42 .
V o u s s a v e z  q u e  c ’e s t  tr iste  a u g u re  e t s ig n e  U l, 18. 
c ’e s t  a b u s  d ire  q u e  a y o n s  III, 19.
C e s t  d o c tr in e  m o u lt p a r a d o x e  III, 18.
C e s t  a c te  d e  a d v o c a tz  IV , 56 .
V o u s  in ferez  q u e  c ’e s t  b a ia t ile  cu lin a ire  IV, 39 . 
q u e  c ’e s to it  tn a u v a ise  d ie te  a itisi b o ire  I, 22. 
car  c ’e s t  c lto s e  con  tre n a tu re  I, 8. 
c ’e s to it  m o u lt b e lle  C hose d e  le s  v o ir  V, 27 .

Selten findet sich daneben der moderne Sprachgebrauch ; 
c ’e s to it  un  cou p  d e  fa u lco n  IV , 56 .

a. Der Artikel fehlt oft nach si mit hinzutretendem Adjectivum, wie noch 
im XVII. Jahrhd. (H. S. p. 84).

e s t  c e  q u e  f ie r e  J ea n  a  s i  b e a u  n ez  I, 40 .
o b s ta n t  la  m a tiere  d e  s i m e r v e ille u se  p ersp icu ità  V, 41 .
e t  g a rd é  d e  s i gra n d  e t p e r ille u x  d a n g er  V, Iti.
a v e c  c h a le u r  d e  s o le i l  s i v e h e m e n te  q u e  . . .  II, 1.
luy  a v o it  d o n n e  s i gra n d  c o u p  d e  p o in g  su r  l'au tre  c o u b te  IV , 15.

b) Vor tel, wie es noch im XVII. Jahrhd. anzutreffen ist (II. S. p. 85).
s e n tir e -/, g o u s t  d e  te l v in  V , 43 .
d e  te ile  g r a n d eur q u e  le  d ia m etre  V, 4 1 .
U s en  eu ren t te ile  r e c o m p e n se  I, 37 .
pa rco  q u e  te ile  n e c e s s itò  m u ltip lie  la  lo  ree  I, 43.
e t y v o y  le i  m o u v e in e n t s e n ty  IV , 56 .
e t d e m a n d o it , d o n i luy  v e n o it  te ile  la s c h e r ie  IV, 18.
aliti q u e  te i crim e n e  d e c e la s t  IV , 2.
m a is  a u s s i tou t sott p o il te i le  c o u leu r  p r e n o it  IV , 2.

Der moderne Sprachgebrauch kommt theilweise auch vor ; 
qui a p o u f  se ig tteu r  un  te i h o tn m e  I, 45 . 

un  te i p ere  I, 13.
p o u r  le  p a s se te m p s  d ’un  te i g ra s  IV , 13.

c. Vor aulre, wie es im Altfranzösischen (Diez III, 43) und noch im XVII. 
Jahrhd. gebräuchlich war (II. S. p. 85).

ii c e l le s  h e itr e s  m e s m e s  p a r  a u lr e  s ig n e  p lu s  e v id e n t II, 2. 
n o u s  a v o n s  b ie n  au tre  c h o s e  à fa ire  V , 12.
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Daneben ist auch der unbestimmte Artikel anzutreffen:
E n u n e  au tre  s a lle  h a s s e  j e  v is  . . . IV ,
u n  au tre  p er tu ys, n o n  s i g ra n d  q u e  ce lu y  II, 15.

3) Nach comme (B. p. 11).
C ra sseu x  e t c h o le r a  c o m m e  a s n e  à qu i I o n  a tta ch é  u n e  lu ssò  V, Ki.

4) Folgende Wörter stehen im All französischen und bis ins XVII.
Jahrhd. nebst den schon erwähnten besonders häufig ohne unbestimmten
Artikel (B. p. 12. Diez III, p. 43.) 

Chose:
C h o se  q u e  to u s  d e s ire n t III, l t .
v eu  q u e  b r a g u e tte  p orter  e s t  c h o s e  en  leu rs lo is  d e fe n d u e  III, 7.

Nombre :
j e  v is  n o m b re  in n u m e r a b le  d 'h o m m e s  V, 3 t .
V ism e s  a u s s i  n o m b r e  in lin i d e  p o is s o n s  V, 30 . 
e t y  v ism e s  g ra n d  n o m b r e  d ’a rb res  V , it.
C h iq u a n o u s  e n  d o n n a  n o m b re  à  O u d a rt IV, I t .

Homine:
E eq u e l lu y  a v o it  e n v o y é  h o m in e  e x p r e s  p o u r  e n te n d re  IV, 5 3 .
M acreon  s ig n if ie  en  g r e c  v ie illa r t, h o m m e  q u i a  d e s  a n s  b e a u c o u p  IV, 25 . 
p a rc e  q u ’ u n  b o n  tou r, l ib e r a le m e n t fa it à  h o m m e  d e  r a iso n  . . .  i ,  50 . 

pareli :
e t  fu t d o n n e  p a re il a r r e s i à  la  m a r tin g a lle  II, 12. 
p a re li c a s  arr iv a  e n  c e s te  d ite  a n n é e  II, 2. 
qu i e s to it  d e  pare il p o ile  e t fo rm e V , Iti.
n o u s  en  v o y o n s  to u s  le s  a n s  d e  p a r e ille  tra n sfo rm a t ion  V , 211.
A u  le n d e m a in  c a s  p a r e il a d v in t IV, l t .
en  p a r e ille  fo rm e  q u e  se r e z  q u e lq u e  jo u r  s o s p e n d o  I V, ti.
p o u r ta n t q u e  c e  m 'e s t  p a re il estri f  corn in e  s i le  lou p  le n o is  p ar le s  urei II e s  Prot. V.

5) Im Gegensätze zum Neufranzösischen wird der Artikel sehr oft in 
Verbindung mit chascun gesetzt, ein Gebrauch, der sich bei allen Autoren 
des XVII. Jahrhd. findet (P. p. 13. II. S. p. 71. und 85). ltab. setzt den
unbestimmten Artikel so off, dass wir uns auf folgende Beispiele beschrän
ken können.

en  u n  c h a scu n  d e s q u e ls  e s t o it  e n c h a n té e  I , 8. 
co m m e  un c h a s c u n  so u h a ite r o it  1, 8 .

C. Der T heilungsartike l.

In der älteren Sprache genügte meistens das Substantivum oline 
Theilungsartikel, der auch im XVI. Jahrhd. sehr schwankt (Diez 111. 46. 
Darmst. § 150) und selbst im XVII. Jahrhd. noch nicht feststehend ist 
(P. p. 14. II. S. p. 104). 

Als Subject tritt der Theilungsartikel erst bei Froissart auf (Schn, 
p. 14) und wird im XVII. Jahrhd. Itegel.
a) Rah. setzt ihn nicht nach ce sont : 

c e  s o n t  h e r b e s  I, 5.
q u e  ce  s o n t  b e s te s ,  m a is  o lle s  s o n t  fe m in es  I, 3.
c e  s o n i  c o u p s  d e  c a n n o n s  I, 37 .
ce  s o n t  c h a s ta ig n e s  du  b o is  d ’E s tr o c s  I, 10 ,
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Ausserdcni überhaupt im Nominativ:
cur d 'c lle s  to u sjo u rs  n o u s  v ie n n e n t a d m o n itio n s  sa lu ta ir e s  III, l(i. 
s o u s  s a  d o m in a tio n  e s to ie n t  p e u p le s  d e  d iv er s  la n g a g e s  III, 19. 
q u i so n t c a s  b ie n  e sp o u v a n ta b le s  II. I. 
ce  p e n d a n t e s to it  a p p o r le  v in  fra is  I, 12.
P en d a n t q u 'on  a p p o rta i!  v in  e t e s p ie e s ,  c o u p s  d e  p o i n g  c o m m e n c e r e n t tr o tter  IV , 11. 
D ’u n  c o s te  s o n t  a p p o rtés  v in  e t  e s p ie e s  IV, 14.

b) Als Object tritt der Theilungsartikel schon im Rolandsliede auf (Schn, 
p. 7) und ist ziemlich häufig im XV. Jahrhd. Bei Rabelais geht der 
moderne Sprachgebrauch neben dem alten einher; im Nominativ ist 
er selten :

C ar n o u s  e n tr e p r en o n s  to u jo u rs  c h o s e s  d e fe n d u e s  I, 57 . 
d e fe n d u  p o r te r  a r g en t s u s  n o u s  111, 29 . 
d o n t o n  p e u t lire  le ttr e s  I, 1. 
o n t  c o » ,p o s é  c h a n s o n s  I, 9,
D ieu  s e u l p eu t fa ire  c h o s e s  in fm ic s  1, 20 .
p u isa srn es  e a u  fr a isch e , p r ism es  a u ss i d u  b o is  p o u r  n o s  n iu n itio n s  V, 17. 
e t  v is m e s  c h o s e s  ta n t n o u v e lle s  V , 21.
11s p o r to ien t s o u lie r s  r o n d s  corn in e  h a s s in s  V, 2(i. 
le sq u e ls  p ou r  le  s u iv r e  a v o ie n t  pris e h e v a u x  d e  p o s te  I, 34 . 
p lu s v o lo n lie r s  e r ig e  tr o p h é e s  I. 5 0 . 
m a is  q u ieo n q u e  p la n te  c h o u x  IV, 18.
Il in v e n ta  eh a r io tz  e t c h a rre ttes  IV , ( i l .
ils  t ir eren t d e  l ’h u ile  d  u n e  m er  V, l(i.
a v o ir  m a n g é  d e s  tr ip es  I, 6 .
q u ’o n  luy  fis t  d e s  h a b ille m e n ts  I, 8.
qu i m a n g e o it  d e s  c h a r d o n s  I, 8 .
n o u s  je ttez  v o u s  ic y  d e s  g ra in s  d e  ra is iu  1, 3 6 .
n o u s  a s  tu  a p p o rtò  ju sq u e s  icy d e s  e sp a rv ie r s  d e  M on tagu  1, 3 7 .
je  fa is  d e s  retz  e t d e s  p o c h e s  1, 4 0 .
s ’ e sb a to ie n t  à  b o te le r  du  fo in , à fen  d re  e t  s c ie r  d u  b o is  I, 24 .
car je  s<;ay d e s  lieu x  à  L y o n  1, 47 .
e t  c o m m a n d a  q u ’o n  lu y  a p p o r ta s i  d u  v in a ig re  II, 26.

2) Der Theilungsartikel bei dem Subslantivum mit vorangehendem 
Adjectivum findet sich besonders gegen Ende des XVI. Jahrhd. (Dann. 
§ 150). Daneben kommt auch einfaches de vor, das noch bis ins XVII. 
Jahrhd. angetroffen wird (Diez III, 40. 1’. p. 15). Rabelais setzt gar 
keinen Artikel :

G a u d eb illa u x  s o n t  g r a ss e s  tr ip e s  1, 4.
L e  d e d a n s  du lo g is  s u s  lad  ite  b a s se  co u rt s u s  g r o s  p il lie r s  I, 55 . 
v is ib le m e n t  fu ren t v e u e s  d e  terre so rtir  g r o ss e s  terres  11, 2. 
leu r  d o m ia n t c o u r a g e  p a r  b o n n e s  p a r o le s  1, 48. 
p r o m it  g ra n d s  d u n s  à  c eu x  I, 48.

3) Nach Quantitätsbegriffen ist der heutige Sprachgebrauch vorhanden, 
doch kommen auch Abweichungen bis ins XVII. Jahrhd. vor:

n ’a u r o n s  q u e  tro p  m a n g e a il le s  1, 32 .
D e v in e z  icy  d u q u e l d e s  d e u x  ilz a v o ie n t  p lu s  m u tiè re  I, 12. 
a s se m b la  p lu s  d e  g e n s  I, 17.
le  lo g is  fu t u n  p eu  e s tr o ic t  p ou r  ta n t de g e n s  I, 12. 
p e u  d e  te m p s  a p r è s  I, 6.
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4) Nach der Negation schwankt ebenfalls der Gebrauch.
il n ’y  a [m in t d ’e n c h n n te m e n t I, 5.
d e m a n d a  s ’il a v o it  p o in t  d ’a r g en t su s  luy  III,  23 .
M a n g en t d i e s  p o in t  s o u p p e s  V, 2>S. 
q u i n ’ a v o it  d e n ts  en  g u e u le  1, 10. 
ja m a is  o n  n e  v ii g e n s  p lu s jo y e u x  1, 37 .
E t n ’y a m e ille u r  r em ed e  I, 43 .

II. Dor Infinitiv.
1) Der altfranzösche Gebrauch, den Infinitiv zu s u b s ta n t iv ie r e n ,  

ist noch im XVI. Jährlich sehr ausgedehnt (B. [>. 88, G. |i. 53), erlischt 
aber im XVII. Jahrhd. (Rom. Stud. V, 510; I'. 73; 11. S. p. 128) und be
schränkt sich in unserer Sprache nur auf bestimmte Fälle wie vouloir, 
manger, penser, vivre.

Rab. gebraucht diesen Infinitiv sehr häufig.
a. Mit Artikel.

je  v c u x  q u e  m e  liv r e z , a v a n t  le  d ép artir , p r e m ie r em cn l c e  b e a u  M avquet I, 50 . 
lo r sq u e  le  b o ire  d e s s u s  e o u le  p o u r  d e s c e n d r e  V, 43 .
L e  d o rm ir  m ’a  v o u lu  a n ta n t d e  ja m b e s  I, 22 .
A u  partir d e  l'é g lis e  1, 2 t .
A u  d ép a rtir  a c h e ta s m e s  um - b o t te  d e  cb a p e a u x  V, 10.
E rere  J e a n  à  l ’a p p ro c h e r  s e n to it  . . . q u e l o d cu r  IV, 07 .
A u  jo in d r e  sera  le  c o m b a t IV , 45 .
B rire  s i to s t  a p re s  le  b o ir e  I, 4 t .
e t  n o u s  se m b lo it  a l'o u ir  q u e  t'ussent c lo c h e s .

b. Ohne Artikel.
q u e  c ’e s to it  m a u v a ise  d ie te  a in s i b o ir e  a p r e s  d o rm ir  1, 22 . 
s o u d a in  a p r é s  b a n q u e te r  I , 22 .
A u  le n d e m a in , a p r é s  b o ir e , p r in d ren t ch e tn in  G a rg a n tu a  1, Ui.

c. Mit einem Possessivpronomen.
D e le u r s  v o u lo irs  je  s u is  p lu s  q u e  a s se u r é  IV , 4 5 .
C ar v o s tr e  v iv re  . . . n e  v o u s  c o u s te  r ien  IV , 4 t .
e t  lu y  s o u v ie n t ,  à  s o n  d ep a rtir , il n ’a v o it  d it  11, 24 .

Aus der Substantivierung des Infinitivs erklärt es sich, dass die ältere
Sprache den Infinitiv mit anderen Präpositionen verbindet als im Neu
französischen (G. p. 53, 11. S. p. 130). Rab. verbindet ihn mit par, was
jetzt nur in bestimmten Fällen gestattet ist (Mätzn. Gramm, p .  427): 

car  p a r  b ie n  la  g o u v e r n e r  l ’e u s t  a u g m e n té e , p a r  me p iller  s e r a  d e sim ic i. 1, 40. 
p a r  trop  a v o ir  m a n g é  d e  g a u d eb illo u x  I, 4 . 
ilz  n e  fu ren t r eceu z  p ar  trop  e s tr e  e x c e s s if s  I, 5 0 ,  
s i n o n  par b ien  s o y  b a s s in e r  a n g lic q u e m e n t II, 11.

2) Der Infinitiv ohne Präposition kommt im XVI. Jahrhd. viel häufiger 
vor als im Neufranzösischen. So erscheint er "als Subject der mit c’est
vorangestellten prädicativen Bestimmung ganz gewöhnlich, während im 
Neufranzösischen de Regel ist und nicht gerne ohne relatives Correlai de 
vorkommt; de kann nur vernachlässigt werden, wenn Subject und Prädicat 
Infinitiva sind (II. p. 02; G. p. 55. II. S. 131. Lücking H 427 ; § 237 Anm. 
Mätzn. Gram. p. 301).
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(" e s t  u ln is  d ice  i[u e a y o n s  111, HI,
n ’e u s t  c e  a s se z  e s t é  leur je t t e r  q u e lq u e s  te s to n s  r o g n é s  V, 15. 
q u e  c ’e s lo i t  p a s se te n ip s  c e le s te  Ics v o ir  1, 1.
( l’e s t  b o lle  c h o s e  e s tre  e n  to u s  c a s  b ien  in ferm e  III, 7.
( l'e s t  a c te  d e  ad v o ca tu , r e s p o n d it  P a n ta g r u e l, v e n d r e  p aro l e s  IV, 5(1.
( l'e s t  b e lle  c h o s e  r en co n trer  g e n s  d e  b ien  IV, 49 .
q u e  c e  n ’e s to it  ny preti n y  ra iso n  m o le s te r  a itis i s e s  v o is in s  I, 47.

Als Subject unpersönlicher Verba: Nacli il convieni (G. f)5) steli!
der reine Infinitiv stets, und dieser Gebrauch ist noch bei >1 oliere und 
Lafontaine (FI. S. 131), obwohl de im XV. Jahrhd. aufzutreten beginnt. 
(Ilaase, Synt. Unters, zu Villehardouin und Joinville p. 104). 

il v o u s  c o n v ie n i d o n e  n o ter  11, 1. 
il te  c o n v ie n i  serv ir  l i ,  8, 
q u 'il n o u s  c o n f  ie n t e v er tu er  IV, S I .

Il v o u s  c o n v ie n i  p r e m ie r em en t a v o ir  l ’A s ie  m in o r  I, :!5.
q u ’il c o n v ie n i tra icter  leu r  b o n n e  fo r tu n e  I, 3 5 .
luy  c o n v e n n i!  p re n d re  c o u r a g e  1, li.
n o u s  c o n v e n o it  c o sto y e r  V , 18.
il n o u s  c o n v ie n i o u tre  p a s s e r  V , 15.
il s o u v ie n t :  m e  so u v ie n t  a v o ir  le u  IV, 11.
il su ffit m e  su fllt:  v o u s  a v o ir  d ii  v er ità  111, 58 .
il a p p a r t ie n i:  a d jo u sta n s  q u e  p o in t à  eu x  n 'a p p a r te n o it  in tin ger  d e  c e s  b e lle s  

fo u a c e s  I, 25 .

Nach il plaìt steht auch der reine Infinitiv, der heute nur noch in 
der Gerichtssprache vorkommt.

p u isq u e  v o u s  p la is t  m e  fa ir e  ta n t d e  b ie n  V , 7. 
s ’il te  p la is t  à  c e s te  h eu r e  m ’e stre  en  a id e  II, 29 . 
l ' le u s t  à  D ieu  . . e stre  à  c e s te  h eu re  à  terre  V , 18.
q u ’il p la ira  à D ie u  m o n  créa teu r  m ’a p p e le r  II, 8 .
s ’il v o u s  p la is t  c n c o re s  q u e lq u e s  u n s  b a ttre  IV , 111; d a n e b e n :  il v o u s  p la is t  à  d ire  IV, 6 . 

Als Object nach folgenden Verben, wie. es im Altfranzösischen (Lach- 
mund, Über den Gebrauch des reinen und präpositionalen Infinitivs im 
Altfranzösischen, Schwerin 1877) und noch im XVII. Jahrhd. gebräuchlich 
war (B. p. 02. II. 8. p. 132).

c r a i  i n i  r e :  c ra ig n a n t d em o u re r  en  p e s c h e  111, 19. 
je  c r a in s  b e a u c o u p  p lu s  estro  m o u illé  V, 1. 
c ra ig n a n t l’o ffen se r  e t  p e r d r e  s a  g r a ce  III, 30 . 

d e f e n d r e :  il n o u s  e s t  r ig o u r e u se m e n t d e fe n d u  p o r te r  a r g en ! III, 23 .
p ar le q u e l e s t  e s  e n fa n s  d e fe n d u  rep ro ch er  leu rs  p r o p r e s  p e r es  II, 11. 

c o  m  m e n  c e r :  E lle s  c o m m e n c e n t  c sc o r c h e r  l ’h o m m e  III,  18.
A itis i c o m m e n q o it  e sc a m p er  111, 17.
L o rs  co m m en d a  le  m o n d e  a tta ch er  1, 8 . 
o n  c o m m e n d a  le  porter  I, 8. 
c o m m en d a  le  lo u er .

Daneben kommt auch der Infinitiv mit à vor.
e lle  c o n tin en za  à so u sp ir er  1, l>.
car  lo r s  j e  co m m e n c e ra y  a m a rc lter  II, 31 .
c o n s e i  11 e r :  q u e  n e  m e  c o n s e i l le s  tu  a u s s i b ie n  le n ir  u n o  e stn e ra u d e  III, 35 . 

C om m an d er, all französisch auch mit à (II. Vilich, p. 100). 
n o u s  c o m m a n d a  e s tre  en  cerv ea u  Vr, 37 .
I c e lle  n o u s  c o m itia n d a  to u s  b ien  esp erei- e t  . . . n 'e s tr e  e ffrayés  V , 3 0 .
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qu i co m rn a n d o it so u s tc n ir  e t a b s te n ir  V , 18.
e t c o m m a n d a  au x  g a r co n s  d ’e s ta b le  le  tr a ile r  à la  fo u rc lie  V, 7.
P a n ta g r u e l lu y  c o m m a n d a  in e ttre  feu  a u  b a s ilic  IV, (ili.
Je  v o u s  c o m m a n d e  to u s  b ie n  e sp er e r  IV , 22. 

p e r m e t t r e :  car  en trer d e d a n s  n e  luy e s to it  p e r n iis  V , 37 . 
d e m a n d e r :  P a n ta g r u e l d e m a n d a  p a r le m e n te r  a v e c  la  d a m e  IV , 42 . 
c e s s e r :  L e s  p a illa rd s  no  c e s s e n t  m e  m u q u e ter  e t m e  l'aire la  c o u r  III, 23 . 

e t m a  la n g u e  n e  c e s s e r à  c o n te s se r  e t p r o te s te r  IV , 4.
G essez  p o u r ta n t ic y  p lu s  v o u s  tru p h er  IV , 39 .

Daneben findet sich auch der präpositioneile Infinitiv mit de: 
s a n s  c e s s e r  d e  b o ir e  e t  d e  rep u istre  V , 5 . 
n o u s  n e  c e s s e r o n s  d e  crier  I, 20 . 
e t  lo r s  c e s s o it  d e  m a n g e r  I , 2 t .  

p r o  i n e t  t r e :  e t à  u n  c h a s c u n  d ’eu x  p ro m ettim i er ig er  un  b e a u  c e n o la p h e  V , 8 .
leu r  p ro m e tter li o c tr o y e r  ce  q u e  p o r to li  leu r  r eq u e ste  111, 34 . 

i n  d u i  r e :  n a tu re  n o u s  in d u ic t  e n te n d r e  jo y e  e t  l ie s s e  I. 10. 
f e i n d r e :  E n  q u o y  fa ig n o it  P a n ta g r u e l a v o ir  a r m é e  su r  m or II, 28 .

fa ig n o it  Ics luy  v o u lo ir  crev er  a v e c  le  p o u lc e  III, 20 . 

e n t r  e  p  r e  n  d r e :  le sq u e lz  e n tr e p r in d r e n t le  h a u t m o n i P e lio n  im p o so r  su r  O s se  IV , 38. 
m a n d e r :  P a n ta g r u e l m a n d a  q u erir  P a n u rg e  111, Ili. 
d o n n e i - :  n o u s  d o n n e  e n te n d re  q u e  III, 14.

d o iu io it  e n te n d re  à  s e s  tr o is  a p o s tr e s  I, 10. 
r e s o u d r e :  d 'o itd  s e  r e so lu r e n t le  la is se r  o u lr e  p a s se r  V , 39 . 
a t t e m p t e r :  m a is  o n t a tte m p té  d u  to u t m ettre  . . .  1, 43 . 
e s s a y e r :  le  p i l lo t  e s s a y a  le  r o m p re  ei su iv r e  V, 18. 
s e  v a n t c r :  u n  a u tre  s e  v a n to it  a v o ir  p r is  . . .  le  p lu s  c o u r t V, 2(i.

e t  s e  v a n ta n s  l’un a v o ir  ee lu y  jo u r  g u a ig n é  s ix  b la n c s  IV, 5 0 . 
s e  r e p e n  t i r :  j e  m e  r e p e n s  v o u s  l’a v o ir  p rop osi! P r o l. V.

p r i e r :  Nach diesem Verbum steli! der Infinitiv mit und ohne 
Präposition.

p ria  P a n ta g r u e l d e  p e n se r  V , Ili. 
le  p r ia  a v o ir  d e  luy c o m p a s s ic i!  IV , 57 .
P a n u rg e  d e v o te iu e n t  le  p r io it  luy v o u lo ir  IV, (!. 
e t le s  p r ia  s u s  ce  d e lib er e r  I, 50 . 

i n s p i r e r :  c o m m e n t n a tu re  l’in sp ira  so y  a rm er  III,  8.  
r e g r e t t e  r: r eg r e lto it  n ’e s tr e  m o r i d e  la  in a in  du  fort D io m e d e s  IV, 22 . 
m  o  u  v o  i r: e t qui v o u s  m e n t  leu r  je tter  la b o u r s e  p ia in e  d ’e s c u s  V , 15 . 
s ’e f f o r c e r :  ta n i p lu s  e l le  s ’e ffo rce  s o y  d e p restrer  d e  la  p a ix  111, 37 .

J e  sQay q u e  G a len  s ’e fforce  p ro u v er  III, 3 2 .
L e  m a r c h a n t . . . s ’efforQ oit le s  e m p e s c h e r  e t r e ten ir  IV, 8 . 

t o r c e r :  e s to ie n t  fo r c é s  e t  a s tr a in e ts  y d em o u rer  I, 5 2 .  
c o n  t r a  i n  d r  e :  lu i  c o n tr a in e !  d 'y  r ep o se r  I, Hi.

j 'a y  e s té  c o n tr a in e !  d ’a p p re n d re  le s  le ttr e s  G re eq u es  II, 8. 
n e c e s s itò  Ics c o n tr a ig n e  y d e m o u re r  V , (!.
F a u lte  d e  s e lle  p e r c é e  m e  c o n tr a in e !  d ’icy  p artir  IV, 5 1 .
e t  v ic in ile  d e  s e s  te r re s  c o n tr a !g n o ie n t  so y  c o n t in u e lle m e n t  c o n i le  g a r d e r  IV, 3 5 . 

d e s i s t e r :  S i e l le s  d e s is te n t  a la ic ter  en fa n s  111, 27 .
S i n e  d e s is tc z  fo u e tte r  c e s  e n fa n s  IV , 4 3 .

Nach L-tre und avoir steli! meistens der präposilinnaie Infinitiv mil 
de und à, selten der reine.

ce  q u ’e s to it  d e  fa ire  1, 2 0 . I, 18.
Q u ’e s t  il d e  fa ire  I, 38 . 
d e  c e  q u ’e s to it  à  fa ir e  1, 39 .

/



Ce q u ’e s to it  ta n t à  fa ire  q u ’ à  r e sp o n d r e  I, 18 .
car le s  p e r so n n a g e s  q u er e la n s  e s to ie n t  p lu s  ù c o n te m n e r  I, 40 .
q u e  p e r so n n e  n ’e u s t  p ren d r e  cer fs  V, 14,

Sehr häufig kommt der reine Infinitiv zur Bestimmung eines Adjec- 
tivums oder Substanstivums vor (B. p. 94).

Ma c o u stu m e  e t in o n  s ty le  e s t  le s  n o m in e r  p r e s a g e s  fe m in e s  III, 10.
A y ez  s o in  n ’e sc o u te r  le  m o t V , 4 4 .
im p o ss ib le  e s t , o u  b ie n  d iffic ile , lu y  r e s tre in d re  le  s a n g  V, 39 .
E n  q u o y  fa c ile  e s to it  ju g er  . . .  IV, I.
fa c ile  m e  s e r a  p rev o ir , p r o n o s tiq u e r  e t ju g er  IV, 3
e t fa c ile  à  ju g er  II, 10.
a u trem en t a v o ie n t  C o m m issio n  n o u s  ra m c n e r  a u  g u ic h e t  V, 13. 
on c e  q u e  p o s s i lile  n ’e s to it  lo n g u e m e n t le s  r ese rv e r , 4 . 
s i j io s s ib le  e s to it  r em ettre  G arg a n tu a  I, 23 . 
e t n ’e s to it  p o s s ib le  Ics e x te rm in e r  V , 2. 
j e  s u is  p r e st  te  fa ire  c o m p a g n ie  in d iss o lu b le  V, 15. 
e t p r e s ls  à  s e  p r en d re  au  p o il V, 2 2 . 
o n t  n e c e s s itò  s o y  arm er 111, 8 .  
j e  n 'e u s  lo is ir  le  c o n s id e r e r  IV, 8. 

d a n e b e n :  n o u s  a u r o n s , en  au tre  te m p s , a s se z  lo is ir  d ’en  r a co n le r  II, 9.
n e  fu si on n o s tr e  p o u v o ir  m o t a u c u n  d ire  V , 20 .
L e  d e s s e in  m ic n  e s t  n 'en lrer  v e r s  v o u s  V , 2. 
en  la q u e l le  le u r  e s t  lib re  p a s se r  d eu x  ca rr ea u x  V , 24 .

Das Neufranzösischc setzt im Gomparativsatze nach que den Infinitiv 
mit de, während noch bis in das XVII. Jahrhd. der alte Gebrauch, der
reine Infinitiv, vorkommt. (Malli, p. 45. G. p. 57. B. 11. S. p. 192). Bei
Bul», ist der ältere Gebrauch vorherrschend.

J ’a im e ro is  m ie u x  b o ire  q u e  v o ir  c o s  ru in es  ic y  V , 10.
c a u s e s ,  le s q u e l le s ,  ta ir e  m e ille u r  e s to it  q u 'ex p o se r  à  g e n s  V , 37 .
lo s q u e lle s  à  p r e s e n t  p lu s  e s t  fa c ile  . . . d e s irer  q u e  r e n c o n tr e r  V , 20 .
G lio se , p o u r  la q u e lle  le s  s o p h is te s  d e  P a r is  p lu s  to s t  s e  fa is o ie n t  d e s b a p tise r  q u e  la

c o n fe s s o r  V , 22 ,
q u e  m ieu lx  lu y  v a u ld ro it  r ie n  n ’a p p ren d re  q u e  te lz  liv re s  . . . a p p ren d re  I, 15. 
ile  so r te  q u e  p lu s  to u s t  se m b lo it  su s  m er  v o le r  q u e  v o g u e r  IV, 3.
M ieux e u s t  il fa it s o y  c o n te n ir  e n  s a  m a is o n  . . . q u e  in s u lter  e n  la  m ie n n e  I, 40 . 
N'c-sl il m e ille u r  e t p lu s  l io n o r a b le  m o u rir  v e r tu e u s em e n t b a ta illa n t q u e  vi v ie  fu yan t 

v il la in e m e n t  I, 39 .
Gar trop  m e illeu r  e s t  s o y  m a r ier  qu o ard re  au  le u  i le  c o n c u p is c e n c e  III, 30 .

d a n e b e n :  e t a im e  b e a u c o u p  m ieu lx  su ir  te lz  p r o p o z  . . . q u e  d e  a s s ir  la  v ie  . . . I, 0.
e t  m ie u x  leu r  v a u ld ro it  s e  a lle r  fro tter  le  cu i a u  p a n ica u lt q u e  d e  p e n ic e  a in s i le  

tem p s  II, 3 3 .

Der reine Infinitiv steht häufig nach avant (que) und devant (que) ; 
dieser Gebrauch kommt noch im XVII. Jahrhd. vor (H. S. p. 192). 

fa is o ie n t c er ta in s  p r e a m b u le s  n o ta b le s  a v a n t  en tree  e n  l’e g lis e  III, 15. 

a v a n t  b o ire  je  l ’im a g in o is  V , 33 . 
a v a n t  q u ’en tr e r  en  l ’e x p o s it io n  V, 51 .
a v a n t n a is tre  a u  m o n d e , fu i par J u p ite r  s a u lv é  d e  fornire V, 39. 
e t q u e  p o in t  n e  s e  d e s p o u ille r o it  d e v a n t  s o y  c o u c h e r  V , 17.
Je  m e  su is  v a u ltré  s ix  o u  s e p t  to u rs  p arm y le  li et, a v a n t  q u e  m e  le v e r  I, 21 .

A v a n t le s  o u v r ir , P a n u r g e  d is t  à  P a n ta g r u e l III, 11.
S e r ie z  v o u s  jio in t d ’a d v is , a v a n t  p r o c e d er  o u ltre  III, 11.
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s i n o n  ]>ar b ien  s o y  b a s s in o r  a n g lieq u e in e n t II, 11. 
m a is , d e v a n t  q u e  p artir  l'ut a d v er ty  11, 7.
E t d e v a n t  q u e  la  p o r te r  nu c lo c h e r , P a n ta g r u e l c n  v o u lu t  d on n ei' 11, 7.

Selten findet sich d e :
e t d o n n e  m a  b e n e d ic tio n  a v a n t  q u e  d e  m ou rir  II, 8 .

Rabelais vernachlässt häufig die Präposition in der Verbindung von 
après mit deni Infinitiv des Perfect:

P a n ta g ru e l, a v o ir  e n t ie r e m e n t  c o n q u e s té  le  p a y s  d e  D ip s o d ie , en  ic e lu y  tr a n sp o r ta  III, 3 . 
D io g e n e s  l ’a v o ir  u n  c o u p  v e u  s i p e r v e r s em en t tirer  . . . a c co u ru t IV , 52 .
E t l’a v o ir  entern!u  p a r ler  a d jo u sta  fo y  à  s e s  p a f o le s  IV , 28 .
A v o ir  b ie n  b e u  e t  r ep eu , A ed itu e  n o u s  m e n a  III, 7.
A v o ir  p a r  d eu x  jo u r s  n a v ig u é ,  s ’offrit à n o s tr e  v eu  l'is le  d ’O d es  V, 25.
P a n ta g ru e l, a v o ir  leu  le  totrü ge III, 17.
N o u s , a v o ir  iceu x  c o n s id e r e  ce  p a y s  d e  S a tin , d is t  P a ta g r u e l V, 31 .

Der moderne Gebrauch kommt auch vor:
A p ré s  a v o ir  tr e s  b ie n  rep eu , n o u s  e x p o s a  . . .  V , 2.
A p rè s  le s  a v o ir  reco g n u z , c o m m a n d a  c h a s c u n  IV , 25 .

Der Accusativ mit dem Infinitiv ist im XVI. Jahrhd. sehr häufig, 
verliert aber im XVII. Jahrhd. bedeutend an Ausdehnung, so dass er im 
allgemeinen nur mehr dort vorkommt, wo er heute gesetzt wird (G. p. 57. 
B. p. 90. II. 8. p. RI4. Mätzn. Gram. p. 410).

Bei unserem Schriftsteller findet sich derselbe nach den Verben der 
Wahrnehmung, des Denkens und Sagens, des Bittens, Wünschens u. a. m. 

c o m m a n d a  ch a scu n  e stre  m u é  d e  v e s te m e n s , e t  to u te s  le s  m u n itio n s  d e s  n au fz  e s tre  
e n  terre  e x p o s é e s  IV, 25 . 

a fferm a n t ces tu y  lieu  e s tr e  le  p lu s  seu r  IV , 5 2 . 
corn in e  v o u s  si;avez  e s tre  fa ite  p ou r  le s  y eu lx  111, 7. 
d is a n t  m ise re  e s tr e  c a m p a g n e  d e  p r o c es  1, 20 .
P u is  d is t  à  P a n ta g ru e l là  le s  lic ts  e s tr e  m e ille u r  m a r ch e  V, 15.
n e  la  s e n te n c e  d ’H ornere, a fferm an t to u te s  e h o s e s  p ren d re  n a is s a n c e  d e  l ’O cea n  V, 26 .
p r is  o p in io n  d ’a fferm er la  terre  v e r ita b le m e n t a u to u r  d e s  p o le s  s e  m o u v o ir  V, 26 .
V os p h ilo so p h o s  n ie n t e s tre  p a r  v er tu  d e  figu res  n io u v e m e n t  fa it V , 42 .
q u e  c o n fe s s io n s  n o s  e s to m a e s  e stre  tr e s  b ie n  e sc u r é s  e t soit' n o u s  im p o rtu n er  V , 43 .
e t  au tros p a s sa g e r s  su p p lier e n t P a n ta g r u e l n ’e s tre  fa it s ca n d a lo  en  s o n  v a is se a u  IV.
fo rs  q u e  j e  s o u h a ite  p arm i eu x  Ju p iter  s o y  p o u rm en er  V, 15.
q u i e n d u ren t c e s te  in h u m a n ité  d e v a n t leu rs  y e u x  e s tr e  e x e r c é e  1, 3 7 .
H ip p o c ra tes  e scr it  le  c a s  e stre  d e  s o n  te m p s  a d v e n u e  IV , 4 4 .  
e st im a n e  le  s e c o n d  v ic e  e s tre  m en tir , le  prem  ir e stre  d e b v o ir  III, 5 .
C ar à  la  v er ità  d 'ic e lle s  su ffit l’un o p a r ile  e s tr e  vraye  III, 22 .
C ar la  fu m in e  p e n se r ò !t  to u s  n o s  s ig n e s  e s tr e  s ig n e s  v e n e r ie n s  H I, li) ,
a fferm ali! p lu s  h eu r e u x  e s tr e  le s  tr e s p a s s é s  (p ie  le s  v iv a n e  IV, 8 .

IH. Dei* Conjunctiv.
1) Rah. gebraucht im Hauptsatze den Conjunctiv zum Ausdrucke dos 

Wunsches und der Aufforderung fast immer selbständig, wie es im All- 
französischen stets der Fall war. Dieser Gebrauch kommt im XVII. Jahrhd. 
vor und lässt sich in einzelnen Fällen noch heute beobachten (Bisch, p. 5.
H. J. p. 2. R. p. 76. Darm. § 200. G. p. 48, Weissg. p. 241. II. 8. p. III.  
Mätzn. Synt. I, 130. Bücking § 307, 308).
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D ieu  gard  d e  m a l la  c o m p a g n ie  I, 3 9 .
D ieu  v o u s  fa ce  b ie n  to u sjo u rs  p r o sp ere r  I, 33 .
D ieu  ga rd  le  d e m o u ra n t II, 3.
D ieu  v o u s  d o in t q u e  v o s tr e  n o b le  c o eu r  d e s ire  II, Ki.
N e  v o u s  d e s p la is e  III, (i.
D ieu  m e  la  v e u ille  p a r d o n n e r  III, 30 .
L e  d ia b le  le  p u isse  e m p ö r ter  III, 25 .

Mit (|U e:
Q u e j 'a y e  la  v e rö le , e n  c a s  q u e  n e  lo s  tro u v ie z  e n g r o is s é s  I, 15.
Q u e  le  feu  S a in t  A n to in e  a r d e  le  b o y a u  I, 13.
<|ue D ieu  v o u s  fa c e  a h b é  I, 44 .
q u e  la  ca n o r e  te  p u is s e  v e n ir  a u x  m o u sta c lie s  IV , 21.

Der Conjunctiv der subjectiven, unentschiedenen oder urbanen Aussage, 
der meist durch die Futura der Vergangenheit ersetzt wird, wird im Neu- 
französischen nur noch in der Formel je ne sache pas angel rollen. (Mülzu.
338. Lücking sj 309, Anm. 3. Diez III, 209. YVcissg. p. 2f>2).

Rab. wendet in dieser Weise auch pouvoir an.
C ar j e  p u is s e  d o n o , s a u f  e t su in , r e to u rn er  d e  ces tu y  H y p o g é e  V , 3(1.

Der Conjunctiv in unabhängigen Einräumungssätzen stellt bei Rab. 
auch meistens ohne que.

Y a lile  q u i v o u d r a  a lle r  111, 23 .
A ille  m a in te n a n t s e  v a n te r  C leo p a tre  r o y n e  d ’E g y p te  V, 42 .

A ille  s e  p o m p e r  L u llie  P a u lin e  a v e c  s a  r o b b e  to n te  c o n v e r te  d ’e m c r a u d e s  V , 4-2.

Mit que :
E t p u is , q u e  Ics c o u ille v r in e s  s e  y  v in s s e n t  froter II, 15.

Der disjunctiv-concessive Conjunctiv, welcher sich im Altfranzösischen 
über mehrere Verba erstreckt, beschränkt sich bei Rab. auf das Präsens 
und Imperfectum von ótre und kommt heute nur mehr bei der III. Pers.
Sing. Conj. Präs. von ótre vor. (Bisch, p. 23. J. p. 2. G. p. 49. Job. p. 41.
Diez. III, 364. Lücking § 310, 4).

Et p lu s  c n  h eu r  n e  p e u t le  co n q u er a n t reg n er , s o it  ro y , soit. p r in ce , ou  p h ilo so p h o  III, 1.
S i p r o m p te m e n t voulez, gu er ir  u n o  b ru sirn e , so it  d ’ea u , s o it  d e  feu , applique-/, y . . .  III, 5 1 .
A in s i n e  s e  p erd e  u n e  g o u tte  — D e to y , s o it  b la n ch e , s o it  v e r m e id e  V, 45 .
rep resen te? , v o u s  u n  m o n d e  au tre, o n q u e l u n  c h a scu n  p re ste , u n  c h a s cu n  d o ib v e  

to u s  s o ie n t  d e b teu rs , to u s  s o ie n t p r e steu rs  III, 4 .
U n  au tre , to n te  e s p e c e  d e  g o u tte , fu s i fro id e , fu st n a tu r e lle , fn st a c c id e n ta le  V, 21 .
P lu s  d e  m ille  a u tre s  q u ’o n  v o u s  d ie , fu st V erriu s, fust. P iin e , fu s t  V alere, fu st B a p tis te  

F u lg o se , fu st B a c a l ic iy  l’a is n é  IV, 17.

Je  n ’ay ja m a is  e n te n d u  q u e  p ar  la  lo y  am arne, fu st s a c r e , lu s t  p r o p h a n e  et b a rb a r e  III, 48
l’u n e , q u e  v ia n d e  n e  fu st a p p o rtée  q u e lle  lu st, fu ss e n t  c h e v re a u lx , fu ss e n t  c h a p o n s  

fu ss e n t  c o c h o n s . fu ss e n t  p ig e o n s  IV , 5 1 .

2) Der Conjunctiv im Relativsatze. Nach einem Superlativ und nach 
den Adjectiven le seul, l ’unique, le premier, le derider steht heute der 
Conjunctiv, wenn nicht die mitgesetzte Bestimmung auch als eine unter 
der Gewähr des Redenden ausgesprochene Beschaffenheit des Gegenstandes 
erscheinen kann. (Mätzn. Gram. p. 350). In den ältesten Sprachdenkmälern 
erscheint der Indicativ, später der Conjunctiv neben dem Indicativ, ein 
Gebrauch, der bis in das XVII. Jaltrhd. verfolgt werden kann. (R. p. 70.) 
Rab. setzt häufiger den Conjunctiv.
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en  la  p lu s  m e r v e ille u se  faq on  q u e  ja m a is  fu s i  v e n e  1, Hi.
u n e  ju in c n t la  p lu s  e n o r m e  e t la  p lu s  g ra n d e  q u e  fu st o n q u e s  v e n e  1, 16.
M oise , le  p lu s  d o u x  lio in m e  qui d e  s o n  tcn i]is  fu st s u s  la  terre  1, 5 0 .  
en  ic e l le s  le s  p lu s  fo r ts  d o u b te s  (p ii lu s s e n t  e n  to u te s  s c ie n c e s  l i ,  il.
c ’e s to it  le  m e ille u r  p etit h o n h o m m e  «pii fu st d 'icy  au  b o u t d ’u n  b a s im i 11, d i .
le  q u el j e  a im e  e t  r ev e re , corn ine l’un d e s  p lu s  s u f lls a n s  q u i s o it  h u y  e li s o n  e s ta t  III. 2!). 
Car n o u s  fu sm e s  p r e se n té s  . . . d e v a n t  uri m o n str e  le  p lu s  h id eu x  q u e  ja m a is  fu si 

d e s er it  V , 11.
V o u s n ’e s te s  le p rem ier  qu i a it c o n c eu  c e s te  b e r e s ie  III,  22 .

D e r  1 ud i e n t i v  :
e t luy  fi ren t le  m e ille u r  rccu e il q u e  p e u r e n t I, 4 5 .
le  cu i le  p lu s  r o y a l . . . q u e  ja m a is  lu t v e u  I, 13.
a  fa ire  la  p lu s  g r a n d e  filiere d o n i ilz s e  p o u v o ie n t  a d v ise r  I, 24 .
A d o n e  leu rs  lit un  festin  le  p lu s  m a g n if ìq u e , le  p lu s  a b o n d a n t . . . q u e  l’ut veu  

d e p u is  I, 51 .

Wenn der Hauptsatz negiert ist, so steht in dem abhängigen Relativ
sätze durchaus der Gonjunctiv. Dasselbe ist der Fall, wenn der Relativsatz 
einen Wunsch oder eine Aufforderung enthält. 

ln den Relativsätzen, welche sich an ein indefinites Relativum an- 
schliossen, steht meistens der Gonjunktiv. Nach quiconque steht bei Garn, 
ein einzigesmal der Gonjunctiv, wo heute der Indicativ nothwendig ist, da 
es im Sinne von qui que gebraucht ist. (G. p. 50). Rah. setzt mit Aus
nahme eines einzigen Falles den Indicativ.

G orn on s icy , à  so n  d e  fia c c o n s  e t  b o u te ille s , q u e  q u ic o n q u e s  au ra  p erd u  la  s o i f  n ’a it 
il la  ch e rc b e r  I, 5.

d is e n t  q u e  q u ico n q u e s  verrà  s o n  p r o c h a in  e n  «langer d e  m o rt, il le  d o ib t  p lu s  to s t  
a d m o n e s te r  I, 42 .

(v)u icon « |u e  en  v o u lo it  a v o ir , n e  fa llo it  q u e  c ro u slcr  l’arb re  V. 9 .
Q u e q u in c o n q u e s  le s  v o it , m e u r t s o u d a in e m e n t  V, 3 0 .

Der Gonjunctiv.
Q ui la  kalt? Q u ico n q u e s  il so it , en  ce  a  o ste  p ru d en t q u ’il n ’y a n iis  s o n  n on i I, 9.

Quelque und quelquc que hat stets den Gonjunctiv bei sich, 
la q u e lle  p lu s  e s t  m a n ife s lé e  en  iv r o g n e r ie , q u ’cn  au tre  p a s s im i, q u e lle  q u e  s o it  V, 3 4 . 
q u e  p r o je tta n s  la  v e n e  «terriere l'u n  e , q u e lle  q u e  lu s t  e n  s a  cu v e  V , 42 .
L es  d u n g ers  s e  r e lu y e n t d e  m o y , q u e lq u e  p a r t q u e  j e  s o is ,  s e p t  lie u e s  à la  r o n d e  111, 4 7 .
E n  q u e lq u e s  c o m p a g n ie s  q u  ii so it , d isc e p te r  n e  fa u lt «le su p e r io r ité  e t p r e fe r e n c e  IV, 57 .

il) Der Gonjunctionalsatz.
Der Gonjunctiv wird von Rab. immer nach den Verben des Wollens

und Wünschens, des Zugeständnisses, der Aufforderung, des Befchlcns und
Nichhvollens, des Erlaubens, der Einwilligung gesetzt.

le sq u e lz  v o u lu t s o n  p ere  «[u’il p o r ta s i  p ou r  r e n o u v c lle r  le  s ig n e  a n t iq u e  I, 8. 
qu'il d e s iro it  q u ’e lle s  fu ss e n t  d e  p iu m e  1, 9.
A d o n e  r e q u is ì G argan tu a  «pie s u s  l ’h eu re  fu st envoy«1 q u erir  I, 3 9 . 
en fili !«■ p r io it  «pi’ il le  v o u ls is l  I, 15.

le  supplii» q u e  p ar s o n  v o u lo ir  e t c o n g ie  la  p o u ss e n t  n ie ttre  en  e x e c u t io n  III, 4 8 .
A d o n e  corn ili,alida q u ’o n  a p p r e s ta i tròs b ien  à  d esjeu n er  I, 4 5 . 
o r d o n n a  q u ’o n  luy lis t  «les lm b ille m e n s  I, 8.
j e  t ’a d m o n e s te  «pi’ e in p lo y e  la  je u n e s s e  l i ,  8 .

A la  fin , c o n s e il lo it  . . . q u 'o n  f is i a p p o in le m e n t  u v e e  G ra n d g o u sier  I, 47 .
e t e m p e s ch er  «pie le s  c s to u r n e a u x  n e  m a n g e a s s e n t  le s  r a is in s  I, 25 .

leu r  fa isa n s  d e fe n s e  r ig o u reu re  q u 'e lle s  n 'c u s s e n l à  l’o u v r ir  en  finjon « p ie lco n q u es III,  34.
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le  n o m  lu y  fui. eri te i e ffroy , f[u’il e n tra  en  d e se sp o ir , corn in e  a s se u r é  d e  n e  e v a d e r  
t[ue b ie n  to u s t  n e  p e r d is i la  v ie  IV, 37 .

J’a d v o u e  D ieu , si j ’e u s s e  e s  té  a u  te m p s  d e  J e su s-C h r is t p r is  au  ja rd in  d 'O liv et,
j ’e u s s e  b ie n  e u g a r d é  «pie le s  Ju ifz  n e  l’e u s s e n t  p r is  I, 3 9 . 

garde/, q u e  te lle s  lo ix  n e  s o ie n t  en  c e s tu y  r o y a u m e  r e c e u e s  III,  48.
S i le  te m p s  p e r m e tto it  «jue p u is s io n s  d isco u r ir  . . .  IV , 3 7 .

Nach attendre setzt Rab. den Indicativ und Conjunctiv. 
a tten d iren t q u e  Von a p p r e s ta i le  s o u p e r  I, 38. 

Der Indicativ:
G arde, frater , d is t P a n u r g e , en  a tten d a n t q u ’o n  m a r iera  le s  m n in e s , «pie n ’c sp o u se s  

la  f ieh v r e  q u a r ta in e . V, 36 . 
a tte n d a n t q u ’il iro it c h e rch er  l’h e rb e  du  c h a rp en ticr  II, 15.

Die Verba des Beschlicssens und Übereinkommens haben meistens
den Indicativ nach sich ; der Conjunctiv ist selten, 

l'ut d ecre tò  q u e  jà  n e  s e r o ie n t là  le s  ie n u n e s  I, 5 2 .
L à  l'ut co n c im i q u 'ilz  s e  m e ttro ie n t v e r tu e u s e m e n t en  d e fe n s e  III, 12.
L à  l'ut d ec re tò  . . . q u e  Von o lfrero it e n tie r e m e n t leu rs  te rre s  I, 5 0 . 
e t l'ut co n c im i q u 'en v iro n  la  m in u y t, ilz s o r t iro ien t à  l ’e sc a r tn o u c h e  I, 11.
D o n t l'ut c o n c lu d  q u ’ilz  le s  b o u flr er o ie n t sa tis  r ien  y p ren d r e  1, 4.
L a  R e so lu tio n  du  c o n s e il  l'ut q u 'en  to u t e v e n e m e n t  ilz  s e  t ie n d ro ien t su r  I« urs  

g a r d e s  IV, 37 .

Der Conjuctiv oder zeugmatische Constructioni 
e s to it  d ecre tò  «[u’il e n tr a s i  à  R o m e  I, 10.
m a is  il fu i c o n c lu d  q u e, p o u r  le  m e illeu r , il m e n a s i  a v e c  s o y  q u e lq u ’un qu i . . I, 34 . 
E t l'ut co n c lu d  q u ’o n  en v erro it q u e lq u e  h o m m e  p ru d en t d c v e r s  P icr o c b o le . D a v a n tn g e , 

q u ’o n  e n v o y a s t  «{uerir G argan tu a  e t s e s  g e n s  I, 28 .

Die Verba der Aussagen haben, falls sie eine Aufforderung in sich
schliessen, den Conjunctiv nach sich.

A q u o y  r e sp o n d it  q u 'ilz  e s g o r g e ta s s e n t  c eu x  qu i e s to ie n t  p o r té s  p a r  terre  I, 27 .
L es  A r e o p a g ite s  lir en t r e s p o n se  q u e  c e n t a n s  a p r é s  p e r so n e lle m e n t  o n  leu r  e n v o y a s t  

le s  p a r tie s  c o n te n d e n te s  III, 4 4 .
D iso it  to u te s fo is  à  sa  l'em m e q u ’e lle  en  m a n g e a s t  le  m o in s  I, 4.
D a v a n ta g e  a v o l i  c h a r g e  d u d it g e a n t d e  lu y  d ire  q u ’il luy  a p p r e s ta s i  a u  le n d e m a in  11, 2 8 .

Nach den Verben und Ausdrücken der Furcht steht im allgemeinen 
der Conjunctiv, doch kommt auch der Indicativ vor, der sowohl im Alt
französischen als auch im XVII. Jahrhd. zu belegen ist. (Bisch, p. d l. 
II. S. p. 118). Was die Negation anbelangt, so verweisen wir auf Cap. IV.

cra ig n a n t «pie p e r d is se n t  leu rs  r a n g s  I, 4 8 .
d e  pim r q u e  la  v e n e  n e  luy d im in u a s ! II, 6.
j’ay  g ra n d  p eu r  q u e  s o it  H e le n e  la  p a il la rd e  IV, 22 .

Der Indicativ :
J’a v  gra n d  peu r  q u e  to u te  c e s te  e n tr ep r ise  se r a  se m h la h le  à  la  force  du  pol. au  

la ic i I, 33 .
J’a y  gra n d  p eu r  q u e  . . .  n e  v o u s  v o y e  en  e s ta t  q u e  n ’a u rez  gran d  e n v ie  d ’a d r e sse r ,  

e t q u ’o n  v o u s  c h e v a u c h e r a  il gra n d  co u p  d e  p iq u é  e t d e  la n ce .

Der Conjunctiv steht, nach unpersönlichen Ausdrücken, 
fo r c e  e s to it  q u ’il fu s i  res titu e  en  s a  p ro p re  e t n a iv e  fo r m e  111, 13.
.11 fa u lt q u e  le  p e r e  d e  fa m ille  s o it  v e n d e u r  p erp e tu e ! Il i ,  2. 
m ie u x  v a u lt «pie je  m e  m e tte  en tro  le s  a r so n s  I, 35 . 
ser o it  c e  p a s  b o n  «|ue j ’c n c lo u a s se  to u te  leu r  arti »m  ie 11, 2 8 .
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il n ’e s t  r a iso n  q u e  a in s i fac ie /. II, 25 .
il c o n v ie n d r o it  q u e  le  in u e t  fu s i so u r d  d e  s a  n a is s a n c e  II, 25 .
Il e s  Io li b ie n  b e s o in  q u e  (licerm i a b a n d o n n a s t  sa  r ep u b liq u e  V , l!l.
c e  s e r o it  u t ile  . . .  e t  à  m o i n e c e s s a ir e , q u e  fu ss ie z  c o u v e r te  d e  m a  ra ce  II, 21 .

c ’e s t  h o n te  q u ’u n e  p e r s o n n e  s e  d ie  s a v a n t  II, 8.

Dic Verba des Affectes haben im Altfranzösischen meistens den Indi
cati v im abhängigen Satze. Der Conjunctiv, der frühzeitig auftritt (Busse 
p. 42), gewinnt im XVI. Jahrhd. an Ausdehnung, so dass bei Garnier schon
d e r  neufranzösische Gebrauch überwiegt. (G. 51). Rai), setzt überall den
1 »dicativ und benutzt auch oft de ce que. (Vgl. 15. p. 74. Mützn. Gramm. 

343. Dann. Z 202. P. p. 70. Vog. 407. Bou. 200).
I ,e  m a r c lia n t to u t e ffro y é  d e  ce  q u e  d e v a n t  s e s  y c u lx  p er ir  v o y o it  e t  n o y e r  s e s  

m o u to n s , s ’elYorQoit le s  e m p e s c h e r  e t reto n ir  d e  to u t s o »  p o u v o ir  IV, 8.
so  p la ig n o ie n t d e  ce  q u e  p lu s  to s t  n ’e s to it  à  leu r  n o t ic e  v e n u e  la  r en o m m é  III,  1.
m 'e s b a li is s o is  d e  ce  q u ’en  v o s tr e  c h a m b re  v o u s  e s t ie z  fa i! v o s  c h a u s se s  d e ta c h e r  I V, Ii7.

Nach den nicht verneinten Verben der Gewissheit wie penser, eroirc. 
dire, cu id er, u. a. m. war der Conjunctiv im XVI. Jahrhd. gewöhnlich und
wird noch im XVII. Jahrhd. und selbst heute noch gefunden. (Darm. H 202.
Glaun. p. 334. Vog. 505. Bisch, p. 57. II. J. p. II. G. p. 52. P. 72. II. .1.
p. 121. Mützn. Gr. 343).

Unser Schriftsteller setzt ebenfalls häufig den Conjunctiv.
j e  p e n s o is  q u e  fu ss e n t  la n te r n e s  V , 21!.
e t  p e n s o it  qu e fu ss e n t  q u e lq u e s  m a s q u e s  h o rs  du s e n s  I, 18.
p e n s a n t (|u e  M arq u et lu y  d e u s t  d e p o c h e r  d e  s e s  fo u a ce s  I, 2 5 .
p e n s a n t  d e  vray  q u e  le  b o u lle t  l'ust u n  g ra in  d e  r a is in  I, 3(i.
p e n s a n t  d e s  p lo rn b ées  e t  p ier res  d ’a r tille r ie  q u i la s s e n t  m o u sc h e s  b o v in e s  I, Ufi.
e t  p e n s o ie n t  q u 'o n  le s  c u s t  m is  e n  q u e lq u e  h a s s e  fo s s e  I, 3 8 ,
J e  p e n s e  q u 'ilz  s o ie n t  e n n e m is  IV, 9.
J e  e roy  q n ’e l le  n ’y s o it  p lu s  m a in te n a n t I, 21 .
j e  cro y  q u e  v o u s  s o y e z  fa it  m a l II, 25 .
Mt croy  q u e  p a r  le s  c a n o n a d e s  tire e s  co n tro  le  P h y se te r e  a y e n t en  q u e lq u c  frnyeur V , 35 . 
J'ay  c u id é  q u e  fu ss e n t  a m e s  A n g lo is e s  IV , 07 .

Daneben kommt auch der Indicativ vor.
M ais P ie r o c h o le  p e n s o it  q u e  le  s e c o u r s  luy  v e n o it  d e  In v ille  I, 48 .
A d o n e  p e n s a  e n  s o y  in o sm e s  q u e  c .'esto it a s s e z  m assacri'' I, 4 4 . 
p e n s e  j e  b ie n  q u e  la  f ie b r e  q u a rte  e s t  a s se z  m a u v a iso  lin g u e  V, 30 .
Je  cro is  q u e  c ’e s t  là  u n o  c o m e  d e  l im a s s e »  I, 3 8 .
E t a fferm en t q u ’ll m ’e s t  a in s i p r e d e st in ò  d e s  c ie u lx  III, 28 .

il sernble hat bei Rah. immer den Conjunctiv nach sich, doch ist der
Indicativ im Altfranzösischen und im XVI. Jahrhd. und selbst heute nicht
ungewöhnlich (Wcissg. p. 293. Busse p. 51. P. p. 71. Vog. p. 501).

il s em b le  q u e  c e  tu st g r e s le  I, 25 .
il s e m b lo it  q u e  tu st u n  ca rrea u  d ’a r h a lc s te  II, 2 0 .

Nach il me semble setzt Rah. den Indicativ und Conjunctiv.
M e s e m b le  . . . q u e  e n  le lz  b la n c s  V on e u s t  con tro  le  (la n g er  IV , 52 .

e t n o n  à  to r t n o u s  s e m b lo it  q u e  n o u s  fu ss io n s  tr a n sp o r te s  en  so u v e r n in e s  d e l ic e s  V, 2 5 .
11 m e  s e m b le  . . . q u e  c e  p o rtra ic t fa u lt en  n o s  d ern ier s  P a p e s  IV, I,
P eu  a p rés  m e  s e m b la  q u e  j e  fu s tr a n sfo r m e  III, 14. 
e t m e  s e m b le  q u e  j'o y  C erb eru s a h o y a n t V, 30 .
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peul estre hat, ausser in der negirten Form, den Indicativ nach sich.
p e u t e s tr e  «pie s o i i t  le s  m e s iiie s  co rb ea u lx  <pii . . . 111, t i l .
l ’üurra e stre  q u e , c e  fa isa n t, p lu s  à  v o s tr e  gré  ser e r  s a t is fa it  e t  c o n te n t  111. 3 7 .

tiri indirecten Fragesatze kommt im XVI. Jalirhd. noch der Gonjunctiv 
vor (H. p. 77) und findet sich auch bei Rabelais ; doch ist der Indicativ 
schon Regel.

j e  iiu s c a y  qu u  p re m ie r  e n  lu y  j e  d o ib v e  ad n iirer , o u  s o n  o u ltrec u id u n ce , o u  s a  
b e s te r ie  1,

4) Die Conjunctionen.
Gombien que kommt noch im XVII. Jalirhd. vor und wird stets mit 

dem Gonjunctiv verbunden. Hab. verwendet daneben auch die im Neu- 
französischen gebräuchlichen Conjunctionen. (Darm. § 275. G. p. 1)1. 
II. S. p. 238).

L eq u e l, c o m b ie n  q u e  s e m b la s t  p ou r  le  c o m m e n c e m e n t d iffic ile  I, 21 . 
c o n d iie n  q u e  V on y c u s t  a p p liq u e  11, 7.
C o m b ien  q u e  p lu s  d e  to y  j e  d e u s se  a p p ren d re  II. 18.
C o m b ien  q u e  p o u r  lo r s  n o u s  ser n b la sse n t c e s  p r o p h e t ie s  III, 21 .

quoy que und eneo res que haben bei Hab. immer den Gonjunctiv
nach sich, obwohl der Indicativ in der älteren Sprache ganz regelmässig 
war und noch im XVI. und XVII. Jahrhundert anzutreffen ist. (P. p. 162. 
II. S. p. 126.)

S i to u s  fo lz  a llo ie n t Ics a m b le s , q u o y  qu'il a it  le s  ja m b e s  to r te s  III, 38 . 

il p a s so it  s e s  ile c h e s  p ar d e d a n s  u n  a n n ea u , q u o y  q u ’e lle s  fu ss e n t  lo n g u e s  d e  tro is  
co u b d v es  IV , 11.

p ren d re  p o u r  O iid res  m e p ren a n t, qu oy  q u 'en  r ien  no  lu y  se m b lie z  IV, 31!. 
m a is  e n c o r e s  ip ie  m o n  feu  p e r e  d e  b o n n e  m e m o ir e  (J ra n d g o u sier  c u s t  d o n n e  lo  ut 

s o n  e s tu ile  II, 8. 
je  iray , e t  e n c o r e s  q u e  fu ss e  d e c o u v e r t  e t decelti II, 21.
e t p o u ss e  le s  b o n s  re lig ieu x  en  c u is in e , e n c o r e s  q u ’ilz  n ’e u s se n t  e lectron  n e  d e lib er a tic i!

d 'y  a lle r  IV , 11.

Ores que, welches mit combien que gleichbedeutend ist, kommt bei 
Rab. selten vor, obwohl es im XVI. Jahrhundert häufig ist. (Darm. § 285. 
G. p. 91).

Kt, o r e s  q u ’il d u r a s i d a v a n ta g e , e s t  il h o m m e  ta n t fol III, 2.
Kt, o r e s  q u e  s ib y lle  n e  tu st, e t  d e  s ib y lle  n e  in e r ita s i le  n o n i 111, 16.

mais que, das im All französischen sehr gebräuchlich war, kommt mit
unter noch im XVII. Jalirhd. vor. (H. S. p, 239). Bei Garnier ist es nur 
einmal. (G. p. 91). Rah. verwendet es nur in folgender Stelle :

L)e ltiurs c o t te s  (m a is  q u ’il n e  v o u s  d e s p la is e  . . . IV , 7. 

pour veu que hat immer den Gonjunctiv nach sich, 
s i le s  b la n ch e tz  n ’e s to ie n t  r a y es , q u e lq u e  p a u v re te  q u e  tu st a u  m o n d e , p o u rv eu  q u ’on  

n e  s e  s ig n a s t  d e  la  in a ili g a u c h e  d e  r ib a u d a ille  II, I I .  
p o u rv e u  q u ’ils  a y e n t e s c u s  en  g ib b ec ie r e  V , 15.
ta n t lo n g  q u e  leu r  p la is t , p o u rv e u  q u e  n e  s o it  d e s  s ie n s  o c cu p ò  V , 21 . 
p o u rv eu  q u ’au  r e s te  il s e  tu st e v er tu é  je  n e  Ven e s t im e  un  p e le i  m o in s  IV, 22 . 
ee  m ’e s t  Io n i un , p o u rv eu  q u ’e n te n d ie z  q u e  . . .  V, 30 .

non obstant que ist meistens mit dem Gonjunctiv verbunden; daneben 
kommt im XVI. Jalirhd. auch der Indicativ vor. (Gräf. p. 134).



n o n  o b s ta n t  quo lo s  c h e in in ó es  fu ss en t a s se z  lia u to s  II, 1 1. 
n o n  o b s ta n t  q u ’il a v o it  ra b a ttu  c in q u a n ta  m ille  e scu z  E p is tr e  III.

sans quo hat immer den Conjunctiv nach sich, 
s a u s  quo ja m a is  s o u  c b e v a l o u s t fraycu r  d os  c o r p s  m o r s  I, 37 .
J ’e n tre p r en d s  do in a r c h e r  su s  lo s  e sp iz  d e  b le d  . . . s a n s  q u 'e lle  f le c h is se  d e s so u s  

m o y  l i ,  Ut.
S o u d a in e m e n t  lo s  d e u x  p o r te s , s a n s  q u e  p e r s o n n e  y to u c h a s t  V, 3 7 . 

eil cas que und au cas que sind fast immer mit dem Conjunctiv und 
nur selten mit dem Indicai iv verbunden.

s e  te n o it  s u s  s e s  p ie d s  ta n t r o id e m e u t . . . en  c a s  q u ’ilz  le  f ìs sen t n io u v o ir  I, 23 .
Q u e  j'a y e  la  v e rö le , e n  c a s  q u e  n e  los tr o u v iez  e n g r o is s é e s  I, 10.
E li c a s  ([ile le  v o u lu ss ie z  to ta le m e n t  d e  s o n  o ff ice  d e p o s e r  III,  1-3.
A u  c a s  <[ue le s  u n tres , r o y s  e t em p ereu rs  l'e u s s e n t  m is e ra b le m e n t trai et é  1, 50.
e t, au  c a s  q u e  j e  n e  le  m e tte  . . . d ie te s  m a l d e  m oy  II, 18.

Daneben der Indicativi
e t  en  c a s  q u e  p ar fo rc e  n y  a u tre  e n g in  n e  I’o n t p eu  corr igor  . . . I, 31 .
et, au  c a s  q u e leu r  c o n tr o v e rs e  e s t o it  p a te n te  . . .  11, 11.

Das altfranzösische pource que erhält sich bis in das XVII. Jahrhd. 
(II. S. p. '.11 ). Hab. setzt nach demselben immer den Indicati v.

L a  p re m ie re  p o u rce  q u e  j ’y e s to is  fa s c h e  V , 15.
le q u e l e s to it  a p p re h e n d é  de la  ju s t ic e ,  p o u rc e  q u ’il a v o it  p res  le  c lie m in  d e  F è c o le  V, dH. 
tr o u v a n t en  s o n  c lie m in  u n  b au t e t g ra n d  a u ln e , le q u e l co tn rn u n e m e n t o n  n o m in o it  

Farfare d e  s a m t  M artin , p o u rce  q u ’a in s i e s to it  cren  u n  b o u rd o n  I, 3 6 .

Daneben tritt im beschränktem Masse parce que auf.
C ar le  dii c b e v a l e s to it  s i terr ib le  e t  efTrené q u e  n u l n ’o s o it  m o n ter  d e ss u s , parco

q u ’à  to u s  s e s  c h e v a u c h e u r s  il b a ili o ft la  s a c c a d e  I, 14. 

alin (pie regiert immer den Conjunctiv, ausser der Stelle: aliti que 
ne ine dictes IH. Prol.*)

afin  q u e  to n te  sa  v ie  tu st b o n  c h e v a u e lie u r  I, 12. 
a lili ([u’il fu s i  p rest I, 18.

ii ce «pie wird von Rab. sehr oft in Finalsätzen verwendet:
P a n ta g r u e l le u r  fit u n e  b r ie v e  r em o n s tr a n c e  à  ce  q u ’ils  e u s s e n t  fi s o y  m o n str e r  IV , 37- 
F en v iro n n e  d e  to u s  c o sb is , à  ce  q u e  refu ir  il n e  p u is s e  n y  e sc h a p p e r  V , 25 . 
eu s t d o n n e  to n t s o n  e s tu d e  à  c e  q u e  je  p r o f ila s s e  en  to n te  p e r fe c t io n  1 1 ,8 . 
e t flr en t s ig n e s  a u x  p a g e s  à  ce  q u ’ilz  o u s ta s se n t  leu rs  a to u rs  IV , 10.

jusqu’ à ce que, das im Neufranzösischen den Indicativ zum Aus
drucke einer Thatsache nach sich hat, .ist bei unserem Schriftsteller mit 
dem Indicativ und Conjunctiv verbunden.

d e  s e  m o u sc h e r , ju sq u e s  à  ce  q u ’il e i l  fu st  d ii p a r  a r re s i d e fin itiv  1, 20.
M ais P ic r o c h o le  p e n s o it  q u e  le  s e c o u r s  lu y  v e n o it  d e  la  v ille , e t  p ar o u llr e c u id a n c e  

s e  h a za rd a  p lu s  q u e d e v a n t;  ju sq u ' à  c e  q u e  G argan tu a  s ’e scr ia  . . .  I, 41). 

ju s ( |u ’ a c e  q u ’il le  c o g n o is tr a  id o in e  d e  p o u v o ir  . . .  I, 5 0 . 
se  cu ro ien t le s  d e n ts  ju s q u ’ à ce  q u e  le  p r ieu r  f is i s ig n e  V, 27 . 

ju s q u ’ à  c e  q u e le  to u t fu st p a r la ie t  I, 53 .
le s  p a y s  n 'e s to ie n t  d is tin e tz  p ar  lie u e s , m ilia ire s , s ta d e s , ny  p a r a s a n g e s , ju s  q u ’ à ce  

q u e  le  roy  P h a r a m o n d  le s  d is t in g u a  11, 23 .
T o u te s  fo is  n e  fit o n q u e s  e ffroy , ju s q u e s  à ce  q u 'ilz  e u s s e n t  r ec o u v e r t leur b on n eu r . 

tant que, das im Altfranzösischen unserem „so lange bis“ entspricht, 
kommt im Neufranzösischen selten vor. (Mätzn. Gram. p. 523). Hab. ge- 
hranchi cs meistens mit dem Indicativ.

*)  V o n  ScliO n erm ark  c itiert.
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D u ran t ic e lu y  r ep a s  e s lo i l  co n tin u é o  la  le so l i  du  d isn e r , to u l q u e  b o n  s e m b lo it  I, 23 . 
e t  c o m m e n d a  so n  a r lille r ie  à h u rter  . . . la u t  q u e  to u te  la  fo rce  d e  la  v ille  y l'ut 

e v o q u é e  1, 18.

jusques à tant que ist immer mit dem Conjunctiv verbunden.
E t d u rerà  c e  te m p s  d e  p a s se p u ss e  J u sq u e s  à ta u t q u e  M ars a it  le s  e tn p a s  I, 2 .

jusques là que hat den Indicativ und Conjunctiv nach sich, 
ju sq u e s  là  q u e  s o is  m a r ie  V, 17.
n o u s  en  m a n g e a s m e s ,  ju sq u es  là  q u e  c o n fe s s io n s  n o s  e s to m a c s  e s tr e  tr e s  b ien  

e sc u r é s  V , 13 .

avant que und devant que (d'avant <|tie) sind immer mit dem Con
junctiv verbunden; in der älteren Sprache kam auch der Indicativ vor, 
der sich aber im XVII. Jahrhd. trotz einiger Stellen nicht mit Sicherheit 
belegen lässt. (II. S. p. 239).

J 'ay  gra n d  p eu r , d e v a n t q u ’il s u it  » u y t II, 26. 
d 'a v a n t q u e  le  th e o lo g ie n  c u s t p r o p o s e  I, 18. 
lo n g  te m p s  d a v a u t q u ’il e u s t  a d v e r t is se m e n t  111, 1(1. 
a v a n t  q u e  e u s s io n s  e iie o c h é  IV , 18.
j'au ray  sa n ità  leu rs tr a n c lie e s  . . . d e v a n t  q u ’ilz  m ’a y e n t a p p erceu  II, 21 . 

si que, das im XVII. Jahrhd. nur mehr bei Lafontaine zu linden ist 
(II. 8. p. 2;39), kommt noch häufig bei Hab. vor und ist stets mit dem 
Indicativ verbunden, mit Ausnahme von:

cav il e s to it  si lou rd  q u ’il n e  p e u s t  v en ir  à  la  lu m iere  su n s  a itisi su ffo q u er  sa  

m ere  11, 2.
ilz. le  le s to y e r e n t  à g r a n d s  c o u p s  d e  gautclotz, s i b ie n  q u ’il r e s ta  lo u t e sto u r d y  IV , 12. 
A d o n e  le v a n t  la  te s te  e t p r o fo n d e m e n t b a is la n t , s i b ie n  q u ’il . . . e x c ita  IV , 53 .

Auf gleiche Weise hat tant que den Indicativ nach sich:
e t ta n t fu t a lle r e  q u ’il d is o it  s o u v e n t  . . .  11, (i.
L a  c lio s e  e s t  ta n t lio r s  le s  lu e ts  d e  r a iso n  . . . q u e  à  p e in e  p e u t e lle  e stre  par  

l iu m a in  1, 31 . 

en fasori que, den Conjunctiv.
e t  le s  pria su s  ce  d e lib erer , e n  fa ta in q u e  le  m o n d e  y c u s t  e x e m p le  1, 5 0 .

Meist mit dem Indicat werden verbunden: de sorte que, en sorte que, 
de manière que, de mode que, tei que.

D o s o r te  q u ’il y a e n  c e s te  e s p e c e  V , 3 .
c o m m e  u n e  b ir o n d e lle  ile  so r te  q u e  p lu s  to s t  s e m b lo it  su s  m e r  v o le r  IV , 3.

e n  s o r te  q u ’il to u c h o it  d e s  p ie d s  en  terre 11, 1.
e t le  m it d e s s u s  le s  d eu x  v erre s , e n  s o r te  q u e  le s  d e u x  boutz. du fu s i  to u c h o ie n t  

ju s te m e n t  le s  b o r d s  II, 37 . 
e t o ig n it  th e o lo g a le m e n t  tou t le  tr e illis  d e  S o r b o n e , en  so r te  q u e  le  d ia b le  n ’y eu s t  

p a s  d a rà  II, 3 6 .
a lili q u e  d e  leu r  b r a v e  d i e s  n e  g a s  ta s s e » !  le  p a v e , e n  so r te  q u e  le s  p a g e s  d u  V a la is  

p e r issen t jo u e r  11, 17.
D e  m a n ie r e  q u e  le  co rp s du P h y se te r e  s e m b lo it  à la  q u ille  d ’u n  g u a lio n  IV , 31 .
l ) e  m o d e  q u e  p e r so n n e  n ’e s to it  ta n t tr iste  IV , 1.
d e  m o d e  q u e  e b a n i d e  c y g n e  e s t  p r e sa ig e  c er ta in  111, 21 .
D e  m o d e  q u e  le s  s e ig n eu rs  ile  A ss ic r  . . .  s e  r u gard o ivn t le s  u n s le s  a u tr e s  IV , 27.
te i q u e  fo n t le s  la d re s  en  I b e ta ig n e  II, 10.
p u is  q u e  te ile  e s t  r es te  fa ta le  d e s t in é e  <iuc p a r  iceu x  s o is  in q u ie te  . . .  1, 30 . 

cepcndant que luti sich noch lange erhalten, obwohl cs von Vaugelas 
verworfen worden ist. (Darm £ 274. G. p. 92. II. S. p. 23t». Frz. Stud. I. 3(5).

cep a u d a n t q u ’e s t c s  en  r o m iv a g e s .
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5. Die Tempora und Modi in hypothetischen Sätzen.
a) Das Alt französische setzt gewöhnlich in irrealen hypothetischen 

Sätzen bei beiden Gliedern das Imperfect Conjunctiv. (Klap. p. 13). Dieser 
Gebrauch ist noch im XVI. Jahrhd., aber so selten, dass z. ti. bei Garnier 
keine Stelle mehr zu belegen ist. (G. p. 44).

S i jo  m o n ta s s e  a u ss i b ie n  corn in e  j ’a v a lle , j e  lu s s o  d esja  a u  d e s s u s  la  sp h e r e  d e  la
lu n e  II, 14.

o r e s  fu ss e n t  b o n s  a m is  e t v o is in s , si ta n t l ’un  corn in e  le s  a u tre s  s o y  fu ssen t d e s-  
p o u illé s  d e  leu r  a ffec tio n  IV, 35 .

Ils  y fu ss en t e n c o r e s , n e  fu st la  b erg er e  q u i . . . V , 7.

Vereinzelt steht das Imperi. Ind. im Neben-, das Import. Gonj. im 
Hauptsätze.

S i j e  m o n to is  a u ss i b ie n  corn ine j ’a v a lle , je  lu sso  pietra b a u t e n  l ’a ir  I, 5.

Das Import. Gonj. im Neben-, Import. Fut. im Hauptsatze.
S i je  o s a s s e  ju rer  q u e lq u e  p e tit  co u p  en  ca p p e , c e la  m e  s o u la g e r o it  III, 30 .
Je , r e sp o n d it  P a n u rg e , v o lu n tie r s  d  un e fe m m e  le  p re n d r o is , n e  fu st q u o  j e  c ra in s  

d eu x  c h o s e s  III, 1!).
D e a , si tu st c o n d it io n  à  la  q u e lle  j e  p t-usse  o b v ie r , j e  n e  m e  d e s e s p e r e r o is  d u  to n i 111, 30 . 
( le s te  n arra tim i, d is t P a n ta g r u e l, s e m b le r o it  jo y e u s e , n e  fu st q u e  d e v a n t n o s  o e ilz  

fa u lt la  c ra in te  do  D ieu  c o n tin u e lle m e n t a v o ir  IV, I li.

Selten steht das Imperf. Gonj. im Neben-, das Plusquamf. Gonj. im 
I lauptsatze.

S i O x y lu s  I’eu s t d e  s a  s o e u r  H a m a d ry a s  e n g e n d r é e , p lu s  e n  la  s e c a le  v a le u r  d ’ic e lle  
se  fu st d e le c té  III, 51 .

Das Imperfectum des Indicativs und das Imperfectum des Futurums, 
jenes im Vordersatze, dies im Nachsatze zum Ausdruck irrealer Bedingungs
sätze in der Gegenwart, sind im XVI. Jahrhd. ganz gebräuchlich.

S i j ’e s to is  a u ss i fo r t e t  a u ss i p u is s a n t , je  n e  v o u s  d ern a n d ero is  n y  a id e  n y  c o n s e il  V, 15. 
S i G r a n d g o u sie r  n o u s  m e tto it  s ie g e , d e s  r'i p r e se n t  in 'en  ir o is  fa ire  a rra ch er  le s  d en ts  

to u te s  I, 3 2 .
A u ssi a u ro ie n t ilz  le s  d e n ts  b ie n  lo n g u e s , s ’ilz p o u v o ie n t  to u e b e r  ju sq u e s  ici II, 1.
S i n ’e s to ie n t  m e ss ie u r s  le s  b e s te s ,  n o u s  v iv r io n s  c o m e  c lerc s  I, 16.

Der all französische Gebrauch, das Plusquamperf. Ind. im Neben- und 
das Import. Fut. im Hauptsatze zu setzen, kommt auch bei unserem Schrift
steller vor.

Si j ’a v o is  s a c s a c le z e v e z in e m a s s é  ta ta n t b e lle  fe m m e  . . . q u e  fero is  tu V IV , 5 .

In unvollständigen hypothetischen Satzgefügen setzt unser Schriftsteller 
l heil weise den altfranzösischen, theilweise den modernen Gebrauch.

Nach cornine si steht : a )  das Plusquamperf. Gonj. 
corn ine si le  j eu  leu r  e u s t  p le u  I, 11. 
c o m m e  s ’ils  e u s s e n t  e s c o r c h é  le  r en a rd  II, 16.
fe ig n a n t c e p e n d a n t  d e  s ’e ss u y e r  le s  o e ilz , corn in e  s ’ilz  e u s s e n t  p lo rò  IV , 54 . 
lu r e n t a v e c  u n  s ty le  d ’or  q u e lq u e s  tr o its  p r o je ttés , corn in e  s i l’o n  eust. e sc r it , m a is  

d e  l ’e scr itu re  r ien  n e  n o u s  a p p a r o is o it  V, 48.

b) Das Import. Gonj.
A u  s o l i  d e  la  b o u r s e  c o m m e n c e re n t to u s  le s  C h ats fo u rres  jo u e r  d e s  g r ip h e s , corn ine  

s i fu ss en t v io lo n e  d e s m a n c h ò s  V , 13. 
e n te n d ism e s  u n  b ru ii, corn ine si fu ss e n t  fe m in e s  V , 3 1 .  
l’a sm e  d e  m u sm è o u v r o it  la  g u e u le  . . . corn in e  s ’ilz fu ss e n t  e sp ie s  I, 43 . 
to u s e ì l ia y é s  . . . corn in e  s ’ilz v is s e n t  la  p rop re  e sp e c e  e t fo rm e  d e  m o r i 1, 44.
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c) Der neufranzösische Gebrauch, das Imperi'. Indicativ, ist ebenfalls 
vorhanden.

11’eu s t e sto  q u ’e lle  e r io it h o rr ib lem e n t c o m m e  s i le s  lo u p s  le s  te n o ie n t au x  ja m b e s  II, 4. 
p o u rta n t c|ue ee  n ’e s t  p a r e li e s t i i f  c o m m e  s i le  lo u p  te n o it  p a r  le s  » r e i l le s  I’ro l. V . 
e t so u ffler , c o m m e  s ' il e n flo it  u n e  v e ss ie  ile  porc  II, 11).
q u 'ilz  p e u v e n t p a tir  so lu t io n  d e  c o n tin u ità , c o m m e  si tu  c o u p o is  d e  tra v e rs  a v e c  to n  

b ra g m a rd  u n e  fla m b é  d e  feu  III, 23 . 
corn ine s i en  la  r iv iere  d e  L o ire  je  je t to is  u n e  g o u t te  d ’eau  d e  m er  III, 43 .

Dasselbe gilt von den mit que si eingeleiteten Sfitzen: 
q u e  si e u s s e n t  a u p a r a v a n t e s té  p r o p e n s é s  IV, 4. 
q u e  s i n o u s  fu ss io n s  au  trou  d e  s a in t  P a tr ice  V , 3 6 .
c 'e s t  ri d ire, p lu s  e s to it  tro u b lé , q u e  s'il tu st à  la  foyre  d e  fo n te n a y e  III, 13.
T u  le  v e rr a s  en  un  m iro ir , b r isg o u tta n t a u ss i a p e r te m e n t q u e  s i j e  te  la  m o n tr o is  en  

la  fo n ta in e  du  te m p ie  d e  M inerve p rés  P a tra  III, 25 .

In dem Hauptsatze unvollständiger hypothetischer Perioden verwendet 
Hab. im Gegensätze zu dem altfranzösischen Imperf. Gonj., dem Imperi'. 
Fut. und dem Plusquamperf. Futur. (Klap. p. 27) das Plusquamperf. Conj. 

V o u s  e u s s ie z  p ro p r e m e n t d it  q u e  fu s s e n t  g la^ on s V, 26 .
V o u s  los e u s s ie z  v eu  tIrans la  la n g u e  c o m m e  levr iere  11, 2.
V o u s  e u s s ie z  d it  q u e  p ro p r e m e n t d ’eu x  a v o it  le  S a in t  E n v o y é  e scr it  IV , 58 .
D e ss o u s , d is t a lo r s  P a n ta g r u e l, c e s te  tr e ille , n ’e u s t  a in s i p a s sé  le  p o n tile  d e  J u p iter  V, 34. 
L à  e u s s ie z  v e u  S ilen u s  s o n  a s n e  a ig r e m e n t ta lo n n e r  V , 4!).
N o u s  to u s  e u s s io n s  co u ru  à tro a id e  111, P.).

IV.  Die Negation.
Non, welches im Altfranzösischen das Verbum negierte, wurde all- 

mälig durch das vordringende ne auf die Beantwortung bei dem verbum 
vicarium faire oder den Hilfsverben avoir und Otre beschränkt und erhielt 
sich in dieser Stellung bis in das XVII. Jahrhd. (II. S. p. 159. G. p. 67. 
ß. p. 136. Diez 111, 427. Glaun. p. 38. Mätzn. Gram. p. 444. Tobl. p. 2). 

Hab. verwendet non meistens bei faire und vor dem Infinitiv.
J e  v o u s  e n  p r ie  d e  n o n  la is se r  III, 35 .
S e n tc z  v o u s  im p o r lu n e m e n t en  v o s tr e  corp s le s  a ig u illo n s  d e  la  c h a ir ?  B ien  fort, 

r e s p o n d it  P a n u r g e  . . . N o n  fa it  il, d ist H ip p o th a d ée , m o n  a m y  III, 30 . 
S o u ila in  a p r é s  p ou r  le s  a p p a ise r  e t  e m p e c h e r  d e  n o n  s o i  co m p la in d r e  e n  ju s t ic e  IV , 16. 
V o u s  n 'e s te s  d e lib e r é s  d ’y resp o n d r e . N on  fera y  je ,  p a r  m a  b a r b e  V, P ro l. 
q u a n t s o n t en  d a n g er  d e  p a tir  m a le s u a d e  fu m in e p ar n o n  a v o ir  d e  q u o y  s ’a lim en tc r  V, 4. 
Je  to u tes  lo is  n e  r e s p o n d is :  n on  lit  P a n ta g ru e l e t d e in e u r io n s  e n  s i le n c e  V , 20 .

Non statt pas vor plus nach dem schon durch ne negierten Verbum 
kommt im XVI. und XVII. Jahrhd. häufig vor und ist auch von unserem 
Schriftsteller durch einige Stellen belegt. (G. p. 68 . V. p. 91. Gr. p. 283. 
Rom. Phil. III, 289).

qui n e  v o u s  fa u ld r o n t n on  p lu s  q u e  la  v erö le  II, 17.
et n e  s ’e n  e sb ra n lo ie n t n o n  p lu s  q u e  le  ro i M arp asian  V , 27 .

Ne negierte ohne pas und point im XVI. Jahrhd. und theilweise auch 
noch im XVII. Jahrhd. Dieser alte Gebrauch ist heute nur noch bei avoir 
garde, cesser, importer (unpers), oser, pouvoir, savoir erhalten. (Darm, 
t? 296). Daneben findet sich bei allen Schriftstellern des XVI. Jahrhd. auch
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ne pas ; so setzt Garnier blosses ne an 62 Stellen (in der ersten Tragödie), 
ne pas an 48 (G. p. 68). Rab. verwendet ne viel häufiger als ne pas.

d o n t j e  n e  p a r le  p a s  I, 1. 
si n e  le  c ro y e z  I, 3.
L a  c ia r le  n ’c s jo u it  e l le  to u le  n a tu re  11, 10.

car d e  tr o u v e r  n o u rr iee  sü ffisa n te  n ’e s lo i t  p o s s ib le  en  to u t le  p a y s  I, 7.
Voyez. v o u s  ce  je ù n e  e n fa n t?  il n 'a  e n c o re s  se in e  a n s  1, 15.

P o n o g r a te s  lu y  r e m o n s tr o it  q u e  ta n t s o n d a in n e  d e v o it  rep a i. Ire I, 2 1 .
C e n ’est. fa it d e  b o n s  v o is in s  I, 25 .
M a d e lib er a tim i n 'e s t  d e  p r o v o ,p ier  I, .'lil.

ne pas :
H a, fa u lse  licv re , n e  f e n  ira s  tu p a s ?  I, 5.
Cii n e  l'ut p a s  c e lu y  d e  B o u r g  I, 17.
o u  il/, n e  m e  t ie n d r o n t p a s  p r o m e s se  1, 10.
n e  clocbez. p a s  d e v a n t le s  b o iteu x  1, 2 0 .
car  le  s o u d a n  n 'e s t  p as  c o m p a r a b le  à v o s tr e  p u is s a n c e  1, 33 .
J e  n e  te  d e m a n d o  p a s  I, 20 .

Pas und point entbehren häufig der Negationspartikel ne, besonders 
in der directen Frage. Dieser Gebrauch ist noch jetzt vorhanden, aber nur
in der Poesie, theilvveise in der Rede des niederen Volkes und besonders
in Fragen. (Mätzn. Gram, tz 444. Über die ältere Sprache vgl. : G. p. 70.
ß. 137. Glaun. p. 41. H. 8 . 162. Darm. § 207).

K o q u ed a illa d e  n a sq u it  il p a s  du  ta lo n  d e  s a  m e r e  1, 7.
Avez. p o in t  o u y  p a r ier  du  lev r ier  1, 17. 
d e m a n d a  s'il a v o it  p o in t  d ’a r g en t su s  luy  III, 2 3 .
S q a is  tu p a s  b ie n  q u e  la  fin du  m o n d e  a p p ro c h e  111, 26 . 
d o r m io n s  n o u s  p o in t  c e p a n d a n t V, 5.
M ais ser o it  c e  p o in t  la  g r a n d e  m a n ch e  IV, II.
l'o u r  v o ir , s 'il y a  p o in t  q u e lq u e s  o m is s io n s  d e  ju s  V, Ili.
m a n g e n t  e i le s  p o in t s o u p p e s  V, 28 .
E s t  il p a s  h e r e t iq u e  V , 21).

Das heute nur noch in scherzhafter Sprache gebräuchliche onques 
(-jamais) ist im XVI. Jahrhd. sehr häufig und kommt noch bei den Schrift
stellern des XVII. Jahrhd. vor. (H. S. p. 164).

V o u s n e  v is te s  ta n t d e  liv re s  I, 10.
car  o n q u e s  n ’e n  tr o u v e r e n t I, 1.
l ' ic r o c h o le  n e  v o u lu t o n q u e s  lo s  la is se r  un trer 1, 32 .
M ais le  m o in e  n e  fa illit o n q u e s  à s 'e s v e il le r  1, 41 . 

m a is  j e  n 'e n  v is  o n q u e s  I, 4 2 .
T o u te s  fo is  n e  lit o n q u e s  cffroy  1, 4 8 .

Daneben kommt auch nc-jamais vor.
V eu q u e  le s  b e s te s  su s  le u r s  v e n tr é e s  n ’e n d u r e n l ja m a is  le  m a slo  m usculariL I, 3 . 
car le s  c s ta b le s  n e  s o n t ja m a is  au  h a u t d e  la  m a is o n  1, 12. 
e t  q u e  ja m a is  e n v e r s  c u x  n e  c o m m ir e n t e x c e s  1, 27 .
q u e le s  c a s  d e  hu zart ja m a is  n e  fa u lt p o u rsu iv r e  ju sq u ' à  la p e r io d e  I, 35 . 

ne-ja kommt im XVI. Jahrhd. sehr häufig vor und erhält sich bis 
Lafontaine, (II. S. 164). 

ja  D ieu  n e  p la is e  I, 7. 
ja  a u  feu  n e  b r u s le ro n s  1, 12. 
j e  n e  luy  h a iseru y  ja  s a  p e n d u le  1, 33 . 
il n ’y fau ld ra  ja  Im stir m u ra ille s  f, 52 .
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Neben ne - pas, ne-puint kommen bei Rab. auch die beute meist 
mundartlichen ne-mie, ne-goutte vor.

L e d ia b le  n ’y in o rd ro it m ie  II, 1).
p a r  la q u e l le  ilz  n ’e s to ie n t  m ie  a b s o u d s  d e  le u r s  p r o m e s s e s  I, 20 .
N o u s  n e  s o m m e s  m ie  J u ils  III, 10 
qui v o it  b ie n  e t n ’o y t  g o u t te  III, 14.

ne fehlt:
a) zuweilen bei ni-ni.
p e n se z  q u e  n y  e u x  n y  e  le s  p e r d is se n t tem p s  a u e u n s  1, 5 6 . 
q u i e u s t  ny  fe u il le  ny  fleu r  II, 1.

b) sehr oft nach den affirmativen Ausdrücken der Furcht, etwa 68%  
(s. Weissg. p. 259).

cra ig n a n t q u o , s u iv a n t le s  fu y a n s, p e r d is se n t  le u r s  r a n g s  I, 48 .
P o u rq u o y , c r a ig n a n t G a rg a n tu a  q u ’il s e  g a s ta t  II, 2 5 .
ile  p eu r  q u e  la  Ini e n tier e  . . . (u st du  m o n d e  a p e r te m e n t sa  m e s c h a n c e té  c o g n e u  III. 44. 
Me d e la is s a n t  au  co eu r  c e s te  u n iq u e  el s o ig n e u s e  p eu r , q u e  v o s tr e  e m p a r q u em en t a it 

e s té  d e  q u e lq u e  m e s h a in g  ou  fa sc h e r ie  a c c o m p a ig n é  IV , 3. 
cra ig n a n t q u e  m ’a d v e ig n e  c e  q u e a d v in t au  s e ig n eu r  IV , 10. 
le q u e l g r a n d e m e n t cr a ig n o it  (juc la  la ia e  to m h a s t  e n  terre  IV , 17.

Daneben findet sich auch ne :
il n e  le  fa iso it  m ie , d e  p e u r  q u e  la v e n e  n e  luy  d im in u a s t  l i ,  5 .
J ’a i g ra n d  p eu r  q u e  . . .  n e  v o u s  v o y e  en  e s ta t  II, 2 6 .
A llo n s  y , E p is tem o n t, d e  ce  p u s, d e  p eu r  q u e  in o r i n e  le  p r e v ie n ile  111, 21 .

c) Nach empescher, garder u. a. setzt Rabelais stets ne; wir ver
weisen auf die beim Conjunctiv angeführten Beispiele, defendre hat im 
Altfranzösischen immer ne nach sich (II. J. p. 7. Russe p. 37. Darm § 298); 
desgleichen bei Hab.:

c e  n e a n tm o in s  leu r  fa is a n t  d e fe n s e  r ig o u r e u se  q u ’e lle s  n ’e u s s e n t  à  l ’ou vrir  en  fa co n  
q u e lc o n q u e s  III, 8 4 .

d) ne fehlt manchmal bei il s’en laut que. 
p eu  s ’e n  fa llu t q u ’il n ’e n  m o u ru st IV, 44 .
p eu  s ’e n  fa llii!  q u e  p e r d is s io n s  la  v c u e  V, 42 .
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Beitrag
z u r

T rinkw asserversorgungsfrage der Stadt Marburg.
V on  P r o fe s so r  V. B i  e h  e r .

Mit Naturnothwendigkeit hatte sich gegen das Ende der mesozoischen 
/e il  ein geologisches Ereignis vollzogen, das als Endresultat stetiger Auf- 
thürmung der faltigen Erdkruste zu himmelanstrebenden Gebirgsketten die 
der anthropozoischen unmittelbar vorausgehende Zeitperiode einleitete. 
An den infolge der Gesteinsberstung entstandenen, tiefgehenden Kluft flächen 
in den Gebirgszügen sank auf der östlichen Hälfte unserer Monarchie eine 
große Festlandsmasse in die Tiefe und bildete so, von den heutigen Kar
pathen im N., von dem Karst im S., von dem siebeubürgischcn Randge
birge im O. und im W. von dem Steilabbruch der Alpen begränzt, den 
Boden eines an (>0 geogr. Meilen ostwestlicher, und an 1 10 geogr. Meilen 
nordsüdlicher Ausdehnung messenden Binnenmeeres, den festen Untergrund 
des an Buchten und Fjorden reichen, steierisch - ungarischen und sieben
bürger Tertiärbeckens. Von dem Bachergebirge nahm die Meereswelle un
gehindert ihren Lauf bis zum Fuße der Karpathen und darüber hinaus, 
denn nach N. und NO. zu stand der große Binnensee durch breite Wasser
straßen mit dem gali zischen, und nach NW. mit dem innerösterreichischen 
und durch dieses mit dem bayerischen Tertiärmeere in Verbindung, gegen 
S. unterhielten einige Meeresarme die Communication mit dem mediterranen 
Meeresbecken, dem großen „centralen Mittelmeer.“ Kleinere Inseln in diesem 
Becken bilden die primären Gcbirgsschollen von Radegund, Fünfkirchen, 
Stuhlweißenburg, Peterwardein, als größere Inselgruppen mit reichgeglie
derten Ufern erheben sich über den Wasserspiegel das heutige ungarische 
und siebenbürgische Erzgebirge. In dieses große Tertiärmeer ergossen sich 
mächtige Ströme von Ost, Nord und West und brachten reichliche Mengen 
von Schutt, Grus und Schlamm aus den ebcncrst vielfach geborstenen, 
leicht abbröckelnden Gebirgsketten. Diese Sedimente wurden je nach ihrer 
Schwere bald näher am Ufer abgelagert oder, waren sie mechanisch in 
feinere Thcile zerrieben, weiter in die Mitte des Sees getragen, um bei 
ruhiger See im Innern des Beckens auf den Untergrund abgesetzt zu 
werden. Auf diese Weise lagerte sich hier in geraumer Zeit ein Material 
ab, welches wir in der Koloss, in der Donati kette, in den „Windiseh Büheln“ 
die mannigfachen Gesteine zusammensetzend wieder finden, als da sind: 
dunkle Thonschiefer, lichte Mergel, Conglomerate, grob- und feinkörnige 
Sandsteine. Auch die Bildung der Leithakalke gehört in diese Zeit, diese
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jedoch, wie dio Foraminiferenmergel sind früheren und marinen Ursprunges. 
Eine nähere Beschreibung auch nur der Hauptgesteinsglieder würde zu weit 
führen, erwähnt sei nur, dass die letztgenannten Gesteine als marine Glieder 
bald nach der Beckenbildnng sich niederschlugen, während mit der al Im lì
ti gen Ausfüllung des Beckens der fortwährenden Schwankungen unterworfene 
Boden sich so viel hob, dass durch cingeführte Sedimente manche Communi- 
cationen des Binnenmeeres mit dem Mittelmeere verlegt wurden und auf diese 
Weise das ursprünglich mehr salzige Wasser des Beckens durch das überwie
gend vorherrschende Einströmen von Flusswasser an Salzgehalt nach und nach 
verlor und langsam den Charakter des Süßwassers annahm. Diesen stetig 
vor sich gegangenen Process beweisen uns die in den oben angeführten 
Gesteinen eingeschlossenen, für die damaligen Vorgänge deutlich zeugenden 
versteinerten Lebewesen, die Petrefacten, welche in den untersten, ältesten
Schichten rein marinen, in den mittleren brakischen Ursprunges sind,
während die artenreiche Molluskenfauna der höheren, jüngeren Gesteine
größtenteils Süßwasser-Conchilien in sich birgt. Wenn die ursprünglich 
horizontal abgelagerten Sedimente von dieser Lagerung abweichend, wie 
beispielsweise besonders im SW. der Grazer Bucht, in den „Windiseh
Büheln“ mannigfach gebogen und geborsten erscheinen und heute ein und 
dieselbe Gesteinsschichte bald in der Tiefe ruht, bald den Gipfel einer der 
unzähligen für die Landschaft so charakteristischen Kuppen krönt, so liegt 
die Ursache hievon in späteren, durch gewaltige Kräfte hervorgerufenen 
Störungen.

Fanden zur Zeit der Bildung des Beckens an seinen Ufern noch 
Palmen ausreichende Bedingungen zu gutem Gedeihen vor, so machten 
diese in späterer Zeit immergrünen Laubhölzern, wie Myrten- und Lorbeer
gewächsen, Feigen, Granatäpfeln platz, nach denen Platanen, Eichen, 
Ahornbäume in der damaligen Flora individuell hervortreten. Es herrschte 
also an den Ufern des steierisch-ungarischen Tertiärbeckens eine üppige 
Vegetation, die bei Beginn der Sedimentbildung den Charakter der sub
tropischen Zone an sich trägt, während im späteren Verlaufe das Klima 
der wärmeren gemäßigten Zone platzgreift.

Unter dem dichten Laubdache der stattlichen Bäume ergiengen sich 
Mastodonten (M. angustidens und tapiroides) und grub Dinotherium (1). 
giganteum) im Schlamme nach Nahrung, eigens geartete gut bewehrte 
Rüsselthiere, die Ahnenreihe unserer heutigen Elefanten in der Geschichte 
der Vielhufer eröffnend. In diese Zeit reicht der Stammbaum der Nashörner 
zurück, die durch Rhinoceros austriaeus vertreten waren, eine Reihe anderer 
unserem Boden heute fremder Säuger bewohnt das Ufer; so eigenthümlichc 
hundeartige Raubthiere (Amphicyon intermedius), Zibetkatzen, Warzen
schweine, Meerschildkröten von großen Dimensionen suchten zeitweise 
am Ufer ihre Zuflucht und im Meerwasser selbst tummelten sich in großen 
Mengen zahlreiche Arten von Schalthieren.

Bei der allmäligen Entwickelung der Flora räumte eine Pflanzen
generation der anderen das Feld. Die abgestorbenen Reste derselben sanken



anfangs an den ausgedehnten Ufern, mit dem steten Vorrücken der Vegetation 
seeeinwärts aber auch im Innern auf den Grund des Beckens. Von Schlamm 
eingebettet lieferten sie hier wie dori das wertvolle Material zu jenen Ge
bilden, die nach Tausenden von Jahren heute als Braunkohlen in Hundert
tausenden von Metercentnern verfrachtet werden.

Ringsherum am hohen Gebirgsrande des Beckens herrschte durch 
eine lange Zeit relativ Ruhe; nur hie und da mag eine Erschütterung, her
vorgerufen durch die oscillierende Bewegung des Untergrundes, den sonst 
ruhigen Wasserspiegel in heftigere, kräuselnde Wellenbewegung versetzt 
haben. Diese Ruhe jedoch war nicht von immerwährender Dauer, denn die 
suhterranen Kräfte, die sich lange Zeit nach außen nicht geäußert hatten, 
schienen nur zu schlummern, um neu erwacht wiederum einen Beweis von 
ihrer gesteigerten Größe zu geben. Infolge der langsamen Erkaltung des 
Erdinnern und der hiedurch bedingten allmäligen Zusammenziehung des 
Erdkernes hatte die feste, das feuerflüssige Innere überrindende Erdkruste 
wieder zuviel an Oberfläche, die Spannkraft zwischen den Gesteinsgewölben 
war zu groß geworden, so dass sie sich in einer neuen Faltung des starren 
Festlandes auslösen musste. Diesmal geschah dies auf Kosten der eben erst 
aus dem Wasser niedergeschlagenen Sedimente und besonders in dem 
südlichen Theile der Grazer- und in der kroatischen Bucht wurden die 
tertiären Gesteinsgebilde mannigfach gefaltet, geknickt und zerrissen und 
dadurch der Erdoberfläche ein ganz eigenartiges, in unserer Zeit noch nicht 
verwischtes Relief aufgeprägt. In diese Zeitperiode gehört die Bildung der 
„Windisch Büheln.“ Im hoch emporragenden Bachergebirge fand der Nord und 
Süd gerichtete Druck innerhalb der starren Erdrinde ein festes Widerlager, 
dasselbe hatte schon von früher her den drückenden Gewalten mächtig wider
standen. Die Folge davon war die theilweise Berstung des Bachermassives 
und der ihm aufgelagerten jüngeren Sedimente, die Erweiterung, wenn nicht 
gar die Entstehung der WO. gerichteten Drauspalte. Die eben erst nieder
geschlagenen Tertiärgebilde wurden durch den Tangentialdruck vielfach 
und nach verschiedenen Richtungen geklüftet und Eisschollen gleich, die 
beim Eisgang sich gegenseitig aneinanderpressen, wurde die jüngere Fest
landsmasse im SW. des Beckens in unzählige Felder getheilt, die durch 
gegenseitigen Druck zu kleinen Riegelwänden aufgerichtet, im Verlaufe der 
Zeit an Ecken und Kanten verwitternd, sich nach und nach abrundeten 
und sich uns daher als die seltsamen Kuppen der „ Windisch Büheln“ 
repräsentieren.

Zwei Spaltenrichtungen herrschen hier vor, die Richtung Nord-Süd 
und Ost-West, beide allenthalben deutlich in den Gesteinen wahrnehmbar. 
Ein Blick von den Tresternitzer Höhen längs der Weinberggelände nach 
Osten gegen den deutschen Galvarienberg, den Pyramidenberg und Schlapfen 
einerseits, von Maria-Rast am rechten Brauufer abwärts gegen Lembach 
andererseits, lässt die niederen Berggehänge wie abgeschnitten erscheinen. 
An dieser VV-O. gerichteten, bedeutsamen Kluftlinie hat sich am linken 
Drauufer südlich von den genannten Höhen das Terrain gesenkt. Zahlreiche



zur Drau parallele Verwerfungsspalten durchsetzen allerorts die Gesteine 
und wir werden dieselben wieder berücksichtigen müssen.

Mit dieser neuen Reliefgestaltung der tertiären Sedimente entfaltete 
sich zugleich ein geologisches Landschaftsbild, wie es furchtbar schöner 
nicht gedacht werden kann. Am Rande und im Innern des Beckens drangen 
aus unzähligen Erdspalten feuerflüssige Massen empor, thürmten sich damm
artig auf, breiteten sich massig aus oder warfen Tausende von Glühkugeln 
und dichte, vulkanische Aschenmassen aus ihren Kratern. Diesem großartigen 
Naturschauspiete verdanken die Trachyte, Rhyolithe und Basalte mit den 
Tuffen ihre Entstehung. Wir finden sie im ungarischen Erzgebirge, in der 
Hegyallya, der Hargitta, im siebenbürgischen Erzgebirge, im Süden der 
Save; von dem Vorkommen in der Steiermark seien erwähnt die Gleichen
berge, die Riegersburg, der Buchberg bei Wildon etc. Südlich von der 
Save bestehen die Spann un gs Verhältnisse in der Erdkruste noch heutigen 
Tages fort, sprechende Äußerungen derselben sind das Erdbeben von 
Agram und die häufig sich wiederholenden Erderschütterungen auf bosnisch- 
herzegowinischem Gebiete.

Nach dieser Epoche ewiger Schrecken für die damaligen Lebewesen 
tritt wieder Ruhe ein. Die von früher her und in letzter Zeit durch die 
Riesenmassen von Eruptionsgesteinen eingeengten Buchten füllen sich mit 
den jüngsten Sedimenten aus und allmälig leitet ein wesentlich sich ändern
der Klimawechsel eine Zeit ein, innerhalb deren sich die Gebirgskessel 
höherer Gebirge mit mächtigem Firnschnee bedecken. Blaues Gletschereis 
schiebt sich in breiten Zungen tief herab in den Alpenthälern vor und aus 
den Gletscherthoren brechen erhebliche Wassermassen hervor, lang anhaltend 
und mächtig genug, um jene bunt durcheinander gemengten Gesteinsgerölle 
aus dem Gebirge herauszutragen, die als diluvialer Schotter in 90—30 »> 
Mächtigkeit bald als Terrassen die Alpenflüsse begleiten, bald auf ausge
dehnteren Gebieten, wie in der Umgebung der Stadt Marburg und auf dem 
Pettauer Felde, den tertiären Untergrund bedecken.

In den Flussthälern streift der ältest bekannt gewordene „Flussmensch11, 
er führt ein ruheloses Dasein ohne bestimmten Standort, ohne Grabstätte 
und ist bar auch des mindesten Kunsttriebes. Ihm folgt mit bestimmtem  
Obdach der Höhlenbewohner, der mit kunstlosen Steinwaffen erfolgreich 
den Kampf mit dem Höhlenbären, dem wollpclzigen Mammut und dem 
büschelhaarigen Rhinoceros aufnimmt, in der Folgezeit das Renthier und 
den Auerochsen jagt und durch die künstliche Bearbeitung des Feuersteins 
und Renthierhorns als Vorgänger des Menschen der Bronce- und Eisenzeit 
erscheint.

Wenn der Behandlung der eigentlichen Frage diese einleitende Be
merkungen vorausgeschickt wurden, so geschah dies nur zu dem Zwecke, 
den mit den geologischen Verhältnissen der Umgebung der Stadt Marburg 
weniger Vertrauten die folgenden in engem Rahmen gehaltenen geologischen 
Erörterungen fasslicher erscheinen zu lassen.



Von einer weitläufigen Darstellung der topographischen und geo
logischen Verhältnisse des Bacher- und Possruckgebietes soll hier abgesehen 
werden und es mag dies der Umstand entschuldigen, dass mehr als zur 
Genüge die Literatur der seinerzeit in diesen Gebieten geologisch thütig 
gewesenen Männer heran gezogen wurde, wenn es sich darum handelte, dem 
für die Wasserfrage der Stadt Marburg sich interessierenden Publicum Pro
jecte einer Wasserleitung vorzulegen, und dies stets mit Bezugnahme auf 
die Arbeiten Theob. v. Zollikoffers, A . v. Morlot's, Dr. K. ,/. Andrctes, 
Dr. Friedrich R o lles, Dionys S tu r’s etc. geschah.

Mit gleichzeitiger Verweisung auf die Forschungen dieser Genannten 
kann also an dieser Stelle von einer d e t a i l l i e r t e n  Schilderung der geo
logischen Verhältnisse in der näheren und weiteren Umgebung der Stadt 
Marburg Umgang genommen werden, dafür sollen jedoch die pe t r o -  
g r a p h i s c h c n  und d y n a m o - g e o l o g i s e h e n  Verhältnisse berücksichtigt 
und an geeigneter Stelle mehr auf das in Wasserfragen wichtige t e k t o 
n i s c h e  Moment, welches den die Drau im Norden und Süden begleitenden 
Gebirgszügen der Umgebung zugrunde liegt, Gewicht gelegt werden, was 
in den früheren Darstellungen zu wenig gewürdigt erscheint.

Mit Ausnahme der Hoinig- und Eberlequelle wurden alle für die 
Stadt Marburg beachtenswerten Quellabfiüsse von dem Verfasser persönlich 
begangen und so erlaubt sich derselbe im folgenden die bei den ver
schiedenen Begehungen gemachten Beobachtungen einem größeren Leser
kreise mitzuthcilen.

Der in geologischer Hinsicht zum Bachergebiete gehörige P o s s r u c k  
erhebt sich in mehreren, darunter gegen 1000 m hohen Kuppen und baut 
sich in mannigfachem Wechsel des Schichten-Verflächens mit Ausnahme 
einiger insularer Vorkommen, die paläozoischen und mesozoischen Datums 
sind, größtentheils aus Gesteinen der metamorphischen Schieferzone auf. 
Seine geologische Grenze findet er im Gamser Graben, der ihn von den 
sogenannten „Windisch Büheln“, trennt. Die aus diesem ausgedehnten, 
vielfach zerrissenen und zerklüfteten Gebirgszuge die Wässer am Südabhange 
zu Thal führenden Gräben, wie der Becca-, Kaiser-, T resternitzer-, Gamser
graben, sind trotz der aus vielen Nebenschluchten im Frühjahr in größeren, 
stärkeren Adern hervorbrechenden Wässer im Sommer entweder sehr wasser
arm, oder ganz ausgetrocknet.

Abgesehen, dass die Qualität der Possruckwässer besonders in dem 
gegen Osten, also dem gegen die Stadt Marburg gerichteten Theile des 
Gebirgszuges keine den Erfordernissen eines guten Trinkwassers ent
sprechende ist, weil die Wässer, durch die in vorwiegendem Maße vor
kommenden Thonglimmerschiefer durchsickernd, nach letzteren einen 
Geschmack nach Thonerde besitzen, so schließt schon allein die in
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trockener Jahreszeit zu einem Minimum herabsinkende Quantität derselben 
die Möglichkeit einer Berücksichtigung dieser Wässer für eine Trinkwasser
versorgung der Stadt gänzlich aus.

Der an Marburg angrenzende Zug der „Wi ndi sch  B ü h e l n “ beginnt 
im Gamser Graben, wird durchsetzt von dem Bossbach-, Wienergraben, 
der Schlucht am weißen Wege und dem Burggraben und dehnt sich nord
wärts aus gegen das Langen- und Pössnitzthal. Geologisch gehören die 
„Windisch Büheln“ dem Neogen der Tertiärzeit an und zeigen eine Schichten
folge von dunklen, glimmerreichen Thonschiefern und Mergeln, die in tiefem  
Horizonten bläulichweiß, in jüngeren Gebilden in mehr weniger thonige 
Sandsteine und Conglomerate übergehen. Leithakalk tritt in dem die Stadt 
unmittelbar im Norden begrenzenden Theile der „Windisch Büheln“ nicht 
auf, sondern erst im Osten am linken Drauufer, wo er sich, wie an den 
Ilügelzügen bei Täubling, schon aus der Ferne als breiter, weißer Streifen 
von dem übrigen Gestein abhebt.

Die einst horizontal abgelagerten, später durch Tangentialdruck in ihre 
jetzige hohe Lage gehobenen, mergeligen Sandsteine, welche am „deutschen 
Calvarienberge“ deutlich in Bänken anstehen, die von weitem am Südgehänge 
des Schlapfenberges parallel erscheinenden Linien, (die Schichtköpfe der 
aus weicherem und härterem Materiale bestehenden Schiefer nnd Mergel), 
lassen deutlich ein Einfullen der Schichten nach NNO. erkennen.

Die aut diesen Flächengebieten niedergehenden Meteorwässer werden 
also von  der Stadt nach dieser Richtung hin abgeleitet, daher dieselben 
alle an den jenseitigen, also den Nordgehängen der Hügel an den verschie
denen Stellen zu Tage treten.

Das weiche Material, aus dem die auf ihren Klüften, Spalten und 
Rissen die Wässer durchlassenden Gesteine bestehen, bietet der mechanischen 
Thätigkeit der Wässer hinlänglich Gelegenheit, selbst beim langsamen Durch
sickern Bestandtheilo in Menge fortzuführen, weshalb man auch diese 
Quellen mehr weniger stets getrübt findet. Bedenkt man zudem, dass gleich
zeitig eine chemische Auslaugung der Thongesteine stattfindet, so kann man 
sich den verwiegenden Thongeschmack all’ der in diesem Terrain entsprin
genden Wässer vollständig erklären. D ie nun a n g e f ü h r t e n  u n g ü n s t i g e n  
V e r h ä l t n i s s e  in dem d i e  S t a d t  Marburg im Norden b e g r e n z e n d e n  
T h e i l e  der  „Wi ndi s ch  B ü h e l n “ s ind a l s o  für e i ne  T r i n k w a s s e r 
v e r s o r g u ng  der  S t a d t  g a n z  una nnehmba r .

Noch ist der zwischen dem l i nken Drauuf er  im S., dem Wiener 
Graben im W. und den Weinberggeländen im N. auftretenden Grundwässer 
zu gedenken, welche theilweise auch auf dem engeren Stadtgebiete auftreteu.

Abgesehen von der durch zu nahe Communication mit der Drau sich 
ergebenden verdächtigen Provenienz dieser Wässer, welche, nebstbei gesagt, 
für die am linken Drauufer wohnende Bevölkerung als Brunnenwässer er
schlossen werden, erhellt ihre Unbrauchbarkeit für eine größere Trinkwasser
versorgung der Stadt außer diesem noch aus ihrer geringen Quantität. 
Nach früher Erwähntem tragen die nördlichen Gehänge zur Vermehrung



dieses Grundwasserstandes so viel wie nichts bei und ergänzen sich diese 
Grundwässer nur aus den auf der Oberfläche dieser erwähnten Scholle 
niedergehenden Meteorwässeru einer-, und andererseits aus dem, auf 
den NNO. geneigten Schichtflächen des unter dem diluvialen Schotter auf
tretenden Tertiär infiltrierten Brauwasser. Da s s  s o m i t  d i e s e  in v i e l e n  
F ä l l e n  s c h o n  q u a l i t a t i v  z w e i f e l h a f t e  Grund wa s s e r  men ge auch  
q u a n t i t a t i v  zu e i n e r  größeren  A n l a g e  e i ner  T r i n k w a s s e r v e r 
s o r g u n g  n icht  g e e i g n e t  e r s c h e i n t ,  s t e h t  a u ß e r  a l l em Zwei fe l .

Unter solchen Umständen sind wir daher bemiissigt, die Wasserver
hältnisse am rechten  Ufer  der Drau im Bereiche des B a c h e r g e b i r g e s  
in Betracht zu ziehen.

So naheliegend eine Wasserversorgung aus diesem Gebiete scheint, so 
vielen Schwierigkeiten begegnet sie auch, wie dies im folgenden nachgewiesen 
werden soll.

Die Flächenausbreitung des Bacher, besonders seines Abfalles gegen 
Osten ist eine so große, dass sich atmosphärische Niederschläge in reicher 
Menge in dem vielfach gegliederten Terrain sammeln könnten bei einer für 
das Bachergebiet gewiss nicht zu hoch gegriffenen mittleren jährlichen 
Niederschlagsmenge von 1 Meter. Wenn jedoch in diesem Gebiete trotzdem 
verhältnismäßig nur geringe Quellen Vorkommen, so liegen die eigentlichen 
Ursachen hievon in dem eigentümlichen Gebirgsbau des Bacherzuges selbst. 
In diesem Gebirgszuge streichen die Gesteine der kristallinischen Schiefer
hülle im großen und ganzen parallel untereinander und ein Glied tritt hinter 
dem anderen coulissenartig gegen Westen hervor. Der ganze Gebirgszug ist 
durch Faltung der Gesteine der Primärformation emporgehoben und zwar 
durch einen horizontalen Druck von Nord nach Süd, der in der entgegen
gesetzten Richtung S-N. seinen Gegendruck fand und daher die im gewissen 
Grade noch plastischen, in den kleinsten Partien elastischen Gesteine zu 
einem großen und breiten Gebirgssattel aufstaute. Die auf diese Weise in 
ihrer ehemaligen Lagerung gestörten und aufgerichteten Gesteinsschichten 
zeigen am Nordabhange des östlichen Ausläufers (und von diesem soll hier 
nur die Rede sein) ein Yerflächeu von 40°, 45° bis 50° NNO.

Auf seinem First ist der Sattel metamorphischer Schiefer aufgebrochen, 
so dass man in der Richtung von Klopni Vrh über die alte Glashütte unter
halb St. Wolfgang einer-, und oberhalb der „Reiser sehen Hube“ anderer
seits, die Schichtköpfe der einzelnen Glieder vom Gneiss über Glimmer-, 
Talk-, Hornblende- und Urthonschiefer verqueren kann.

Dem den Kern des ganzen Bacherzuges bildenden Normal - Granit, der 
im Klopni Vrh, der Velka Kappa etc. zu besonderer Höhe sich erhebt, un
mittelbar aufgelagert sind G neisse, die mitunter Holzstructur annehmen 
(Holzgueisse), auf dieselben folgen als jüngere Glieder Glimmerschiefer reich 
an Granaten, Talkschiefer, Hornblendeschiefer und Phyllite. Letztere treten 
hier stark zurück gegen Hornblendegesteine, die besonders zwischen dem 
Lembacher Graben und dem Abfälle des Gebirges im Osten am nördlichen 
Bachorgehängo fast ausschließlich den Gesteinsmantel bilden und von den
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eigentlichen Phylli ten in geringer Mächtigkeit schollenartig überlagert werden, 
was uns nicht wundernehmen darf, da durch die Länge der Zeit die Ver
witterung bei den blätterigen Phyllitcn zur Zerstörung beigetragen hat und 
die eigentlichen Phyllito des archaeischen Bachermassives in dem mit ihm 
als geologisches Ganzes zu betrachtenden Possruck zu suchen sind.

Der Steilabfall des Bacher nach Norden hat somit seinen Grund in 
der steilen Schichtenstellung der genannten Urgebirgsgesteine und dieser 
tektonische Bau hat in hydrologischer Beziehung zwei Erscheinungen zur 
Eolgc. Die auf dem Rücken des Gebirges niedergehenden Meteorwässer er
leiden erstens einmal o b e r f l ä c h l i c h  einen schnellen Ahduss zu 'Phale und 
in zweiter Hinsicht werden nur diejenigen Niederschläge für das Gebirge 
festgehalten, welche in der Breite des Schichtenaufbruches auf die Schicht
flächen fallend auf diesen, also im I n n e r n  d e s  G e b i r g e s  zur Tiefe 
gehen.

Wo alle diese Wässer aus dem Innern hervortreten, wird erst nach der 
vollständigen Klarlegung des geologischen Baues der unmittelbaren Um
gebung Marburg s am rechten Ufer deutlich erkannt werden.

Wie beiliegendes Profil (Richtung: St. Wolfgang, „Windischer Calvarien- 
berg“, Brunndorf, „Deutscher Calvarienberg1') zeigt, lagern über dem Urge- 
birge Sedimentgesteine der Ter t i ä r f o r ma t i o n  und auf diesen in, gegen die 
Drau bis zu 25 m zunehmender Mächtigkeit d i l u v i a l e  S c h o t t e r ,  deren 
Geschiebe durch ein Kalk-Cement local mehr oder minder zu harten Bänken 
verbacken sind. Am linken Drauufcr sind tertiäre Gebilde schollenweise 
nahezu unter den letzten Häusern der Kärntnervorstadt sichtbar und darüber 
gelagert zeigen sich die Diluvialschotter bis an das südliche Gehänge des 
deutschen Calvarienbergcs, unter dessen Gipfel mehrere Meter mächtige, 
härtere Bänke von tertiären sandigen Mergeln, Sandsteinen und Gonglo
meraten, die dem von der Barbarakapelle gekrönten Hügel seit alters her 
eine charakteristische Gestalt verliehen. Auf unserem Profil dürfen wir einer 
kleinen Granitkuppe zu erwähnen nicht vergessen, es ist der durch Ver
witterung von krystallinischen Schiefern bloßgelegtc „wi ndi s che  Cal var i en-  
berg",  welcher aus den Tertiärgebilden hervorragend, von auf diesen abge
lagertem, jüngerem Diluvialschotter umsäumt wird.

Die Erklärung der soeben geschilderten geologischen Verhältnisse in 
der unmittelbaren Umgebung der Stadt Marburg, bei welchen die Störung 
der ursprünglich doch horizontal abgelagerten Tertiärschichten sowohl, wie 
das plötzliche Auftauchen von Granit aus der Schotterterrasse am rechten 
Drauufcr, ferner die Hebung der Tertiärsedimente bis zur Höhe des 
„deutschen Calvarienbergcs“ und der Steilabbruch dieser Schichten aufifällt, 
kann nur darin gesucht werden, dass gegen das Ende der Tertiärperiode 
durch den am Nordgehänge des riesigen Bachermassives neuerlich mit be
sonderer Stärke in der Erdkruste aufgetretenen S-N. ,  N-S.  gerichteten 
Tangentialdruck eine Verwerfungsspalto gebildet wurde, die Dr a u s p a l t e ,  
in welcher in der Richtung W-O. die Wässer ihren Hauptabfluss nehmen. 
Beweis dessen, dass die durch eine ehemalige große Spannung in stets
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oscillierender Bewegung befindlichen Gesteine der Erdkruste iu dieser Linie 
durch eine Hauptverwerfung mit in unzählig vielen, zu diesen parallel ver
laufenden Verwerfungsnebenlinien ihre Auslösung fanden, sind die in allen 
Formationsgliedern so zahlreich auftretenden W-O. gerichteten Druckspalten 
der Gesteine, sowie die in ganz derselben Richtung abfallenden Südgehänge 
der „YViudisch Bühel“ (Tresternitzer Gelände bis zum Rchlapfenberge) einer-, 
und der Nordgehänge des sogenannten Dickerer Gebirges von Lembach bis 
Maria-Rast andererseits.

Dass schon seit der ersten Faltenbildung der Gesteine und hiemit seit 
der Entstehung des Bachergebirges die westliche Richtung die Linie des 
Oonsistenzminimums der festen Erdkruste war und von allem Ursprung an die 
Tendenz zur Spaltenbildung in der Erdrinde hier vorwaltete, zeigt die auf 
einer solchen Spalte zu Tage tretende W-O. gerichtete Granitkuppe des 
„Windischen Calvarienberges.“

Wenden wir uns nun zunächst den in nicht zu großer Entfernung von 
der Stadt auf dem Rücken des Bacher und dessen Nordgehängen liegenden 
Qucllengebieten zu.

Im Westen muss hier noch das „ L o b n i t z b a c h - Q u e l l e n g e b i e t “ iu 
Betracht gezogen werden.

Der Lobnitzbach entspringt im S O, des „Klopni Vrli“ und vereinigt 
mit sich vor seinem Wasserfall den Cernovabach, das Teichwasser und den 
Dreikönigbach. Der Cernovabach nimmt seinen Ursprung im Norden von 
M ersi a studenc, das Teichwasser im sogenannten Forellenteiche im N-W. und 
der tiefer entspringende Dreikönigbach im Norden des Großkogels. Die 
zwischen den genannten Gebirgskuppen liegende Terrainmulde findet durch 
die angeführten Bäche mit deren Nebenadern in einer tiefen Thalschlucht 
ihre Entwässerung. Der Untergrund sämmtlicher, die Bäche speisender 
Quellen ist in der ganzen Mulde Granit, der iu dem ganzen großen Bachor- 
gebirgszuge den Kern bildet.

Der Granitstock ist hier von der sonst ihn bedeckenden metamorphischcn 
Schieferhülle, die im Norden oberhalb Zmolnik bald ihre Grenze findet, bloß 
gelegt und bildet seiner Absonderung entsprechend kleinere, muldenförmige 
Vertiefungen, die natürlichen Sammelbecken der über ihm niedergehenden 
Meteorwässer. Die Flora ist daselbst eine arme und erscheint in einer Pflanzen
decke aus Vacciueen, Sauergräsern und Torfmoosen. Iu zahlloser Menge 
ragen über die eintönige Grasdecke abgeholzte, größtenteils in langsamer 
Vermoderung begriffene Baumstämme hervor, ebeusovielo Leichensteine auf 
den Gräbern ehemals hier sesshafter Baumriesen. Wir befinden uns auf 
einem Hochmoor von ödem, düsterem Landschaftscharakter.

Die nicht sonderlich wasserreichen Quellen der Lobni t z ,  sowie die in 
vielfach verzweigten Adern ihr zugeführten Quellwässer haben alle einen 
mehr oder weniger deutlich hervortretenden Modergeschmack und zeigen eine 
licht gelbbräunliche Färbung.

Dort wo dio Quellwässer in seichteren Becken stagnieren, erscheint an 
ihrer Oberfläche ein deutlich bunt-metallischer Schiller, der für reichliches
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Vorhandensein von Eisenoxydhydrat spricht. Die Temperatur der Quellen 
kann im Mittel mit 7'd0 C. angesetzt werden. Die sieben Quellen der 
„Schweizerei1*, südlich von Mesni Vrh entspringend, sind die reinsten im 
ganzen Quellengebieto und doch kann ihnen ein Geschmack nach modernden 
Vegetabilien nicht abgesprochen werden, sowie auch eine schwach alkalische 
Reaction unverkennbar ist.

Die Quellendes Č e r n o v a b a c h e s  und des T e i c h w a s s e r s  heben sich 
von den besprochenen weit ungünstiger ab, da die ersteren in einem noto
rischen Sumpfterrain entspringen, die letzteren aus einem Wasserbecken ihren 
Ursprung nehmen, welches zwar den gut klingenden Namen „Forellenteich“, 
aber nichts weniger als reines, klares, sondern vielmehr tief braun gefärbtes, bunt 
schillerndes Wasser führt. Desgleichen zeigen die Wässer des Dre i köui g-  
ba c h e s  bei der Mündung in den Lobnitzbach eine gelblichbraune Färbung.

Es bedarf nicht einmal eines Besuches der Quellen bei ihrem Ur
sprünge ; wer sich von der Qualität all’ dieser Wässer genau überzeugen 
will, besuche die Lobnitzer Wasserfälle. Dort wo die vereinigten Wässer in 
herrlichen Cascaden über die schroffen Felswände herabstürzen, sieht er in 
der Tiefe des Felsenkessels die schäumenden Fluten tiefgelbbraun gefärbt.

Ob übrigens das bei der „Hieb**-Läge an der Mensurtafel vorüber
fließende Wasserquantum zur Speisung einer größeren Wasserleitung, wie 
die Stadt Marburg sie erfordert, hinreichend wäre und somit eine Leitung 
ohne Einlösung kostspieliger, größerer, durch Wasserrechte geschützter Unter
nehmungen durchgeführt werden könnte, möchte ich selbst in wasserreichem 
Jahren für den Hochsommer in Zweifel ziehen.

Wenn zur Erklärung der Beschaffenheit der genannten Quellenwässor 
einiges weniges noch angeführt werden soll, so sei vor allem erwähnt, dass 
die licht-, bei größeren Wasserquantitäten dunkelgelblichbraune Färbung der 
Wässer herrührt von dem reichlichen Gehalte von Humin- und Ulmiu- 
substanzen und deren Säuren, welche dem Auslaugungsprocesse der zu 
durchsickernden und in langsamer Vermoderung begriffenen Pflanzendecke 
ihre Entstehung verdanken. Zudem gesellt sich der Umstand, dass die den 
festen Granit überziehende Granitgrusdecke bei ihrer mittleren Mächtigkeit 
von 2 dm  viel zu wenig mächtig ist, um den bis auf die feste granitne 
Unterlage durchsickernden Tagewässern als hinreichend entsprechendes Filter 
zu dienen. Die reichliche, zur Zersetzung sehr geneigte Feldspathmenge dieses 
Granitgruses ertheilt den in ihm circuliereinlen Wässern einen schwach 
alkalischen Geschmack. Letztere Eigenschaft der Wässer ist cs besonders, 
welche befürchten ließe, dass selbst die geringsten vegetabilischen Keime, 
die, wie z. B. diverse Spaltpilze und Algen, sehr widerstandsfähig und in 
ihren Lebenserfordernissen ziemlich anspruchslos sind, hier und besonders 
in einem stagnierenden Wasser einen für ihre ohnedies rasche Vermehrung 
günstigen Nährboden vorfänden und infolge dessen in hygienischer Beziehung 
besorgniserregend wären. Zweifelsohne absorbiert zu alledem die modernde 
Humusdecke von dem durchsickernden Wasser große Mengen von Kohlen
säure, die durch chemischen Umsatz zur Bereitung von Ilumin- und Ulmin
säuren verbraucht werden.
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Selbst bei Vorhandensein von gutem Trinkwasser in hinreichender Menge 
würde die Fassung der vielen und kleinen Wasseradern in der so wenig 
mächtigen Granitgrusdecke großen Schwierigkeiten begegnen, was nicht 
minder auch bei einer langen Leitung der Fall wäre.

Da s s  u n t e r  den g e s c h i l d e r t e n  U ms t ä n d e n  an ei nen Bezug  
von T r i n k w a s s e r  für die  S t a d t  Marburg aus de m L o b n i t z b a c h 
q u e l l e n g e b i e t e  wohl  n i c ht  g e d a c h t  werden  kann,  dürf te  aus  dem  
G e s a g t e n  zur  G e n ü g e  hervor gehen .

Wenden wir uns zu den von dem Lobnitzgraben auf dem nördlichen 
Bacherabhnnge östlich bis zu seinem Abfall in die Fbene entspringenden Iloch- 
quellen. Ein ausgiebigeres Quellenvorkommen findet sich auch hier nicht 
und die hier zu Tage tretenden Quellen brechen höher oder tiefer aus den 
Schichtwänden der metamorphischen Schiefer hervor. Wie bereits oben 
erwähnt, ist das Sattelgewölbe der kristallinischen Schiefergesteine gesprengt 
und durch die Jahrtausende währende Thätigkeit der Atmosphärilien abge
tragen und heute haben die auf den geborstenen First auffallenden Nieder
schläge Zutritt zu dem Innern des Gesteinsgewölbes, sickern auf den Schicht
flächen der krystallinischen Schiefergesteine langsam zur Tiefe, bis zufällig 
eine, die kristallinische Schieferhülle verquerende Spalte, ihnen Austritt ge
währt. Verhältnismäßig wasserreich ist das Gebiet bei der „alten Glas
fabrik“, welches durch den Feistritzbach im Klausen-Graben entwässert 
wird und nennenswert sind die Quellen im Bergenthalgebiet, welche ihren 
Ablauf nehmen durch den Lembacher Graben, während das von hier ab 
östlicher gelegene Gebiet in der Höhe infolge der besprochenen Tektonik 
des Gebirgszuges wasserarm ist.

Die genannten Wässer dürften sich als gute Trinkwässer erweisen und 
dies umsomehr, je weiter sie gegen Osten hervorbrechen, weil sie da größten- 
theils aus einem schwer verwitterbaren Ilornblendegestein hervorquellen. 
Doch müsste selbstverständlich ihrer Verwendung eine chemische Analyse 
vorausgehen. Die Einbeziehung dieser Quellen für eine selbständige Wasser
leitung würde jedoch, abgesehen von ihrer schweren Fassung und Leitung, 
an ihrer geringen Ergiebigkeit scheitern und dieselben höchstens als Er
gänzungsquellen in Betracht kommen lassen. Denn so reichlich diese Quellen 
bei der Schneeschmelze im Gebirge fließen, sinken sie im Sommer auf ein 
sehr geringes Quantum (nach verlässlichen Karg’schen Messungen selbst in 
wasserreichen Jahren um 92% ihres Frühjahrsquantums) herab oder versiegen 
sogar ganz, zeigen also i hr e  g e r i n g s t e  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  zu einer 
J a h r e s z e i t ,  welche an den W a s s e r b e d a r f  die h ö c h s t e n  An s pr üc he  
s t e l l t .

Am S ü d a b h a n g c  des Bacher gestalten sich die Quellenverhältnisse 
nicht günstiger als an dessen Nordabhange. Die reichlichen Mengen klaren 
Wassers, welche durch den Kötscherbach dem Bacher im Frühjahre ent
führt werden, nehmen im Sommer sehr bald ab und die Ergiebigkeit der 
Wässer sinkt, im Sommer zur Zeit des größten Wasserverbrauches um -/3 
ihrer ursprünglichen Quantität im Frühjahre.

Der Vollständigkeit halber seien hier als Hochquellen die vielleicht
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für eine Wasserleitung noch in Betracht kommenden Quellen aus dom Frau- 
heimer Gebiete angeführt, darunter die Hoinig- und Eberlequelle die stärksten 
sind. Ob man sich wohl in einem eventuellen Falle nicht an den großen Kalk
gehalt, die für Quellen bereits etwas hohen Temperaturen, (12— 14, auch 
16° C.) die geringe Leistungsfähigkeit dieser Quellen stoßen sollte, welche 
zu den enormen Anlagekosten einer Leitung mit gegen 600.000 fl. auf eine 
Zeit für vielleicht 20 Jahre gewiss in keinem Verhältnisse steht und ob 
man nicht auch die kostspielige Leitung und schwierige Erhaltung derselben 
dabei in Rechnung ziehen wird? !

So wünschenswert wohl die Einleitung von gutem Hochquellwasser 
wäre, das allen sanitären Ansprüchen vollkommen entsprechen und einer so 
zahlreichen Bevölkerung, wie sie die Stadt Marburg besitzt, zu wahrem 
Segen gereichen würde, ja so begehrlich sie schon auch deshalb wäre, um 
überaus ängstliche Gemüther zu beruhigen, die Hochquellwasser einzig allein 
für gesundes Trinkwasser erklären, so stellen sich nach dem Gesagten die 
Verhältnisse für die Versorgung der Stadt mit Hochquellwasser als sehr 
missliche dar und wir müssen uns daher um die Beschaffung der im Gebirge 
doch nicht verloren gegangenen Niederschläge auf anderem Wege umthun.

Wenden wir uns nun vor. allem zu den Wasserverhältnissen in der 
n ä c h s t e n  Nä h e  der  S t a d t  am r e c h t e n  Dr a u u f e r  zu.

An dieser Uferböschung steht unter einer im Mittel circa 20 m mäch
tigen Diluvialschotterlage Tertiärgestein au, u. zw. unmittelbar an der Grenze 
gegen das Diluvium aus e i n e r  f e s t e n  Bank von s a n d i g - t h o n i g e m  
Mat er i a l  bestehend, welche für das Niederschlagsgebiet rechts von der 
Drau von großer Bedeutung ist. Diese sandig-mergeligen Schiefer sind im 
Größeren recht gut am linken Drauufer von der Gamser Straße aus zu 
verfolgen, wie sie in der Strecke von dem Südbahnwasserwerke bis über 
die Wäscherei hinaus gegen den Bruundorfer Wald zu als eine Terrasse er
scheinen, die, wenn auch nicht weit sich vorschiebend von ihren Hangend- 
Conglomeraten, durch ihren sanfteren Böschungswinkel von dem steileren 
Abfall der letzteren sich abheben.

Diese Gesteinsbank, welche gegen SSW. in circa 10° verflacht, bildet 
bis an den Fuß des Bachergebirges hin den Untergrund des Diluvial
schotters und ihre Existenz ist zwischen Feistritz im Westen und einer 
Linie: Drausteg, Südbahnübersetzung der Triesterstraße, Strašuu, St. Nicolai 
im Osten deutlich nachweisbar, sei es durch Bohrungen, wie in Brunndorf, 
oder directes Anstehen unter dem Diluvium, wie in der Strašuu, an der 
I’ettauerstrasse und bei St. Nicolai. Dass diese Scholle, welche alle über ihr 
einsickernden Wässer staut, nach oben nicht durchgehende eben an das 
Diluvium angrenzt, geht wohl aus der nach ihrer Bildung durch Druck her
vorgerufenen Störung aller noch in einem gewissen Grade elastischen Sedi
mentgesteine hervor.

Nach dem geologischen Bau des Bacher und des au seinem Fuße im 
Norden gelegenen Gebietes stellen sich nun die hydrologischen Verhältnisse
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zwischen dem Bachergebirgszuge im Süden und der Drau im Norden, wie 
folgt, dar. (Sieh Profil.)

Die erwähnte wasserdichte Gesteinsschichte, die terrassenartig unter 
dem Diluvium am rechten Drauufer sich vorschiebt, bildet durch ihren 
sanften Einfall gegen das Gebirge im Süden auf einer Niederschlagsfläche: 
Feistritzgraben im Westen, Schloss Windenau, Kärntnerbahnhof, Drausteg 
im Osten und Drau im Norden den Grund eines Beckens, dessen Rand die 
Schichtköpfe der genannten Scholle sind. In diesem Grundwasserbecken 
s a mme l n  s i ch  nun die N i e d e r s c h l ä g e  auf d r e i f a c h e  W e i s e .

Zunächst sind es die Meteorwiisser, welche d i r e c t  auf diese Nieder
schlagsfläche auffallen, zweitens die von dem N o r d g e h ä n g e  des B a c h e r  
o b e r f l ä c h l i c h  a b l a u f e n d e n  und im Diluvium verschwindenden Nieder
schläge, drittens die durch hydrostatischen Druck auf den N—8- gerichteten 
Verwerfungsspalten aus dem I nnern  des G e b i r g e s  h e r v o r g e p r e s s t e n  
Gebi rgs  wässer.

Mithin füllt sich das Becken mit einem Grundwasser, dessen besondere 
Rein- und Klarheit in zwei Ursachen zu suchen ist. Zunächst sind es die in 
grober Mächtigkeit aufgelagerten Diluvialschotter, durch welche die Tage
wässer gleich einem riesigen Naturfilter sickern müssen und durch die 
grobe Flächenattraction vollkommen gereinigt werden von mechanischen 
Beimengungen. Zum zweiten bietet die Zusammensetzung der von ihnen 
passierten Gesteine auf ihrem Wege aus dem Gebirge die beste Gewähr für 
die Reinheit. Wie erwähnt sind es vorwiegend Hornblende-, Glimmer- und 
Urthonschiefer, welche das aus dem Innern hervorgedrückte Wasser durch
setzen muss, um in das Grundwasserbecken zu gelangen. Die petrographischo 
Beschaffenheit dieser Gesteine erweist sich als eine Zusammensetzung aus 
Hornblende und Quarz, Quarz und Glimmer, gleichviel in welchem Mengen
verhältnisse. Von den genannten Mineralien wird Quarz von dem Wasser 
gar nicht angegriffen, Hornblende und Glimmer jedoch sehr schwer zersetzt.

Ganz anders verhielte es sich, wenn die Gneisse auf- und vorgelagert 
wären, weil durch die leichte Zersetzbarkeit ihres Feldspathes dem Wasser 
ein Kaligeschmack beigebracht würde, der trotz des Riesentilters nicht ganz 
abgeschwächt werden könnte. Das Vorkommen des Granites im Dickerer 
Gebirge ist für das grobe Grundwasserbecken zu unbedeutend, als dass es 
ernstlich berücksichtigt werden könnte, so grobe Bedeutung es auch local für 
die Oberflächenbeschaffenheit haben mag.

An den freien Beckenrändern Hiebt das Grundwasser über und zwar 
heim D r a u s t e g e  bis zur W ä s c h e r e i ,  in der S t r a s u u  und  bei  
St. Ni co l a i .

Bei St. N i c o l a i  verrathen sich die unter dem Diluvium in einer 
Bogenlinie hervortretenden Quellen durch ihre Reinheit als gute Quellwässer. 
Die Zuflussmengen sind bedeutende. Abgesehen von Zeitperioden, in denen 
die im Westen liegenden Wiesen und Ackergründe einem groben See gleichen, 
sind selbst bei den trockensten Zeiten die unmittelbar an den Quellausfluss
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übersetzen. Ähnliche Verhältnisse, wenn auch nicht in diesem großen Maß
stabe wie bei St. Nicolai, bietet die Strašun.

Hier liegt vor dem ebenfalls unter dem Diluvium stattfindenden Aus
tritte der Quellen eine Terrainmulde, an deren geschwungenen Südwestrande 
die Quellen in einer sanft geneigten Linie zutage treten. Viele von diesen 
Wässern werden vor ihrem Austritte in einer durchschnittlichen Tiefe von 
18 Metern erteuft und die zu beiden Seiten der Pettauerstraße errichteten 
Pumpbrunnen liefern ein gutes, frisches Trinkwasser in reichlicher Menge.

Im Norden entleert sich das Becken an dem freien Beckenrande am 
rechten Drauufer in der Linie Drausteg —Wäscherei und darüber hinaus in 
mehreren Quellen.

Da s s  die  g e n a n n t e n  Que l l e n  bei  S t  Ni co l a i ,  in der S t ra š un  
und bei  Br u nn d o r f  a l l e  e in g e m e i n s a m e s  Wa s s e r b a s s i n  zum Ur
sprünge  haben,  i s t  be g r ünde t  in der g l e i c h e n  Qua l i t ä t  a l l e r  froi-  
a b f l i e ß e n d e n  Q u e l l w ä s s e r ,  in der i h n e n  zu de r s e l b e n  Z e i t  z u 
ko mmenden  g l e i c h e n  T e mp e r a t u r ,  die h ö c h s t e n s  V25 C. d i f f er i er t  
und in d e m v e r h ä l t n i s mä ß i g  g l e i c h e n  Ve rha l t en  bei  der  Ab-  
und Zun a h me  i hrer Quant i tät .

In Brunndorf treten die Quellen über dem wasserstauenden Tertiär und 
unter den mächtigen Schotterlagen in einer nahezu horizontalen Linie hervor 
und zwar von dem Wasserpumpwerke der Südbahn bis zur Bleiche. Ober
halb dieser ist ferner noch der Beckenrand markiert durch die daselbst bis 
gegen den Brunndorfer Wald sich hinziehende Terrasse, unter welcher die 
Felder durch ihre größere Feuchtigkeit das Ausströmen von Grundwasser ver- 
rathen. Die Höhenlinie der Quellenausflüsse liegt so hoch über der Inunda- 
tionsmarke, dass die Drau selbst bei dem höchsten Wasserstande dieselbe 
nicht erreichen und nur oberhalb der Bleiche auf den Grundwasserstand 
wirken kann.

Von einer Infiltration des Drauwassers in das Grundwasserbecken kann 
keine Rede sein, da die im Brunndorfer Walde direct am Drauspiegel her
vortretenden Quellen infolge hydrostatischen Druckes eine starke Strömung 
g e g e n  die Drau zeigen. In der genannten Linie finden sich vom Draustego 
au bis zur Bleiche 13 beachtenswerte Quellausflüsse vor, von denen die 
unmittelbar bei dem Pumpwerke der Südbahn, bei der Schwimmschule, der 
Ringelschmiede, unter der Josephikircho und bei der Wäscherei die bedeu
tendsten, die zwischen den letzteren Orten gelegenen summarisch nicht 
minder beachtenswert sind. Die jährliche Mitteltomperatur kann mit I0 ö° C. 
angesetzt werden. Nach der Analyse des Herrn Prof. W. Kalman» sind dio 
in Rede stehenden Quellen vollkommen frei von salpetrigsaureu und Am
moniumsalzen , ferner zeichnen sic sich vor allen anderen Trinkwässern 
Marburg’s durch ihren geringen Gehalt au reducicreud wirkenden organischen 
Substanzen aus. Sie sind farb- und geruchlos, besitzen eine niedrige, gleich
mäßige Temperatur und einen angenehmen, erfrischenden Geschmack, wozu ein
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nicht zu geringer Gehalt an mineralischen Stoffen kommt und eine Härte von 
im Mittel 10 deutschen Graden.

W as s o m i t  die E i g n u n g  der Brunndorfer  T i e f q u e l l e n  zum 
Zwe c ke  der V e r w e n d u n g  al s  T r i n k w a s s e r  betri f f t ,  so e n t s p r e c h e n  
sie d c n von d er I l yg i en  e g e s t e l l t e  n Anf order ungen  v o l l kommen.

Die Quantität dieser Quellen schätzt Herr Baurath Passini nach 
Messungen im Winter mit 30*91 Secundenliter, im Sommer mit 31*09" l. 
Wenn auch die Sommerquantität von 31 “ l nicht weit herabsinken dürfte, 
so scheint mir die Zahl von 30*09 " l im Winter zu hoch gegriffen zu sein. 
Abgesehen von dem abnorm geringen Grundwasserstande, wie er in der 
Umgebung von Marburg äußerst selten eintreten wird, wie im Winter 1889, 
so dass sich nach Messungen am 11. und 12. Jänner nur ‘20*22 " l feststellen 
ließen, scheint es doch gerathen, dieses einmal constatierte Minimum für 
eventuelle Fälle stets in Rechnung zu ziehen. Leider wurden die von der 
Stadtgemeinde gemachten Wassermessungen nicht an allen Quellausflüssen 
und nur für eine kurze Zeit vorgenommen, weshalb verlässliche Factoren, mit 
denen man ja doch bei Inangriffnahme von Wasserleitungen in erster Linie 
rechnen muss, zur Zeit noch nicht gewonnen sind. Da die Fassung der
Quellen durch das leichte Auffangen derselben keine Schwierigkeiten bietet 
und nahezu vielleicht ganz und gar die Einbeziehung ihres Gesammtwassers 
ermöglicht, so können wir mit einer gewissen Zuverlässigkeit im Sommer 
25 Secundenliter, im Winter im Mittel 20 Secundenliter Zufluss ansetzen, 
somit also mit einer Bezugsmenge

im Sommer von 21.000 Ilectolitern 
im Winter „ 17.280 „ rechnen.

Diese Quantitäten angenommen liefern bei einer Einwohnerzahl 
im Sommer im Winter 

von 20.000 108*8 “ l 8G*4 " / pro Tag und Kopf
25.000 80*0 “ l 69*01 " l ,
30.000 72 2 " l 57*6 “ l „ „ „ ,

Bei der Anlage einer Wasserleitung in unserer besonders dem Gewerbe
und der Industrie sich zuwendenden Stadt kann jedoch in Berücksichtigung der 
Tbatsache zugleich, dass mit dem Besitze auch das Bedürfnis nach Mehr
besitz wächst, einer Tbatsache, die auch beim Verbrauche des Wassers in 
seit mehreren Jahren mit Wasserleitungen versehenen Städten zum Aus
drucke gelangte und eine Ergänzung der schon bestehenden Wasserleitungen 
mit Schwierigkeiten nothwendig machte, mit den genannten Ziffern von 
20— 25 Secundenliter» wohl nicht auf lange Zeit gerechnet werden. In 
unserer gewerbereichen, in steter Entwicklung begriffenen Stadt darf wohl 
bei der Neuanlage einer Wasserleitung unter die Ziffer 90 Liter pro Kopf 
und Tag nicht gegriffen werden und es würde sich somit in verhältnismäßig 
kurzer Zeit eine Ergänzung als nothwendig heraussteilen.

Hier handelt es sich also, schon bei einer Neuanlage auf eine weitere 
Erschließung von Quellen bedacht zu sein, gleichviel ob diese zurzeit von 
dem Bedarfe nicht geforderten Quellwässer gleich bei der Neuanlage der
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Wasserleitung mit einbezogon werden, oder ob dieselben für eine spätere 
Ergänzung der Leitung Vorbehalten bleiben.

Am naheliegendsten wäre in dieser Hinsicht eine gründliche Unter
suchung des Beckenrandes der Grundwassermulde drauaufwärts gegen den 
Brunndorfer Wald zu auf seine Quellenergiebigkeit. Bei großem Grundwasser
stande sind oberhalb der Wäscherei drei Quellenausflüsse nahe bei einander 
vorkommend zu beobachten. Diese wie die sonst starke Quelle bei der 
Wäscherei schwanken in ihrer Quantität am meisten, welche Erscheinung 
darin ihre ganz natürliche und sichere Erklärung findet, dass sie die höchst
gelegenen Quellen am Beckenrande sind und somit ein Sinken des Grund
wasserstandes zuerst angeben müssen. Es wird somit die Einbeziehung der 
vollen Ergiebigkeitsziffer dieser genannten Quellen nicht zulässig sein.

Wäre das Resultat der Untersuchung ein günstiges und eine Ver
mehrung von 6 — 10 Secundenlitern zu erhoffen, so wäre die Wasserbedarfs
menge in hinlänglicher Weise (und dies ist bei einer Wasserversorgung ein 
bedeutender Factor) und für lange Zeit hinaus vollkommen gedeckt. Ein 
günstiger Erfolg an dieser Stelle böte den Vortheil, dass die gegen die 
Drau gerichteten Quellabflüsse auf natürlichem Wege und ohne besondere 
Schwierigkeiten gefasst werden könnten, was entschieden zu Gunsten des 
Versuches spricht.

Würde diese Sondierung nicht die gewünschte Menge von Trinkwasser 
fördern, könnte vielleicht westlich, also oberhalb der Wäscherei in der 
Richtung N-S. auf der bekannten wasserstauenden Sohle, zur Anlage eines 
Sammelschachtes geschritten werden, doch darf man sich dabei nicht ganz 
verhehlen, dass die künstliche Erteufung des Grundwassers selbst bei dem 
Umstande, dass dieselbe o b e r h a l b  der Quellabflüsse bei der Wäscherei 
erfolgen würde, eine Änderung der Grundwasserverhältnisse zur Folge haben 
könnte, die nicht ganz ohne Rückwirkung auf die Ausflussstärke der Brunn
dorfer Tiefquellen wäre.

Bei ungünstigen Versuchsresultaten auf eine Einbeziehung der Thesen
quellen oder der besprochenen Quellen aus dem Klausengrahen zur Er
gänzung der Brunndorfer Tiefquellen bedacht zu sein, würde bei der vor- 
theilhaften Lage der letzteren in unmittelbarer Nähe der Stadt gewiss immer 
wünschenswert erscheinen, sich aber vielleicht sehr kostspielig gestalten.

In diesem Falle kämen wohl die T i e f  q u e l l e n  v o n  St.  N i c o l a i  
in Betracht.

St. Nicolai liegt von der Bettauer Stratio östlich, 8 km von Marburg 
entfernt, am oberen Saume eines das Terrain im Osten hoch überragenden 
Randes. Dieser zieht sich von der Kirche in einem gegen NO. offenen Bogen 
nördlich gegen Lelmdorf zu.

Längs dieses Randes gewahrt man am unteren Saume im Osten 1 km  
oberhalb von St. Nicolai einen Bach mit mäßigem Gefälle, der im Laufe 
an Wassermenge zunehmend, bei St. Nicolai selbst zu mehreren Wasserbecken 
gestaut, unterhalb der Kirche sich in zwei Arme theilt. Von diesen ist der 
südöstlich fließende der stärkere, führt wie der andere klares Wasser und
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fließt in einen unterhalb des Ortes gelegenen größeren Teich. Die stehenden 
wie fließenden Wässer sind hier alle sehr klar und rein und von dem deut
lich erkennbaren Grunde herauf leuchten saftig grüne Algen und Lebermoose. 
Von der Ortschaft führen mehrere Wege zu diesen Wässern, die theils zu 
Viehtränken, zu Wäschereien, theils zu Übersetzungen nach den angrenzen
den Wiesen und Fluren leiten.

Der Ursprung aller hier fließenden und gestauten Wassermassen ist 
bald gefunden. Vom St. Nicolaier „Schloss“ führt eine Hauptübersetzung 
nach den Gemeindefeldern. Vor der Drücke tritt eine ziemlich starke Quelle 
zutage, die in den hier schon bedeutend angeschwollenen Dach abfließt. 
Gelten wir nun von da nordwärts am unteren Randessaume weiter, so finden 
wir auf einer Strecke von nahe 1 km  hart über der Thalsohle mehrere 
Quellen, die insgesammt jene großen Wassermengen zu Tage fördern, welche 
sich im SO. von St. Nicolai vorfinden. Der Grund dieser Wässer ist reiner 
Kiesgrund und eine eigentliche Vermoorung desselben ist nicht zu erkennen, 
was hauptsächlich auf den Mangel an Eisenoxydhydrat zurückgeführt werden 
muss, das durch seine gelblichbraune Farbe sich ohne weiters verràthen 
und die Sumpfbildung einleiten würde.

Neben der genannten Quelle bei der unteren Drücke wären aus der 
Gesammtzahl der Quellen noch vier besonders starke Quellabflüsse hervorzu
heben, welche durch ihren Wasserreichthum überraschen.

Von diesen hinwiederum hat die der Drückenquelle zunächst gelegene 
den stärksten Abfluss und liefert somit von allen Quellen das g r ö ß t e  
Wasserquantum. Begehungen der genannten Quellvorkommen im Frühjahr, 
Sommer und Spätherbste ließen stets einen reichlichen Wasserabfluss und 
bei nur approximativer Schätzung die Tlmtsache feststellen, dass die 
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  der T i e f q u e l l e n  von St. Ni co l a i  zu gleicher Zeit 
die der Brunndorfer Tiefquellen um das doppelte übertreffe.

Alle Wässer sind vollkommen rein und klar und gelten als gute Trink
wässer mit ei frischendem Geschmack. Die Temperaturen derselben laufen 
jeweilig parallel mit jenen der Thesen- und Brunndorfer Tiefquellen, können 
also im Mittel mit 10,5°C.  augesetzt werden.

Sfimmtliche Quellabflüsse liegen in einer nach Süden sanft geneigten 
Linie und verrathen dadurch die Gemeinsamkeit ihres Ursprunges unterein
ander sowohl, als mit den Quellen der Thesen und von Brunndovf, weil die 
Ausflüsse der letzteren nur in der Fortsetzung der genannten Linie, wenn 
auch nördlicher liegen. Die Erklärung der Wasserverhältnisse an dieser 
Stelle ist bald gegeben.

In dem hohen Rande erkennen wir unschwer wieder unsere diluvialen 
Schotterlagen, unter diesen die etwas sich verschiebende, wasserstauende 
Tertiärschichte, kurz wir s t e he n  vor der E n t l e e r u n g s s t e l l e  uns eres  
im f r üher en  zur G e n ü g e  b e s p r o c h e n e n  Gr u n d w a s s e r b a s s i n s  am 
Fu s s e  des  Bacher  im S üd - Os t e n .

Eine flache Welle des tertiären Untergrundes unter dem hier ebenfalls 
a n  20 »» mächtigen Diluvium trennt d e n  aus dem Grund W asse rb eck en
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erfolgenden, unterirdischen Abfluss der Grundwässer in zwei breite Arme, 
von denen der eine von Zwettendorf und Lelmdorf gegen die Drau statt
findet, der zweite in den Tiefquellen von St. Nicolai zutage tritt.

Die gleiche Provenienz der St. Nicolaier Quellen mit den Tiefquellen 
von Brunndorf lässt zweifelsohne erwarten, dass bei einer genauen chemischen 
Untersuchung auch dieses Quellwasser als gutes, erfrischendes, den sanitären 
Anforderungen vollkommen entsprechendes Trinkwasser sich erweisen würde, 
ist es ja auch Gebirgswasser, nur in einem tiefen Horizonte austretend.

Da vom w i s s e n s c h a f t l i c h e n  S t a n d p u n k t e  aus  g e n ü g e n d  er
h ä r t e t  i s t ,  das s  z w i s c he n  Ho c h-  und T i e f q u e l l e n  mi t  B e r ü c k 
s i c h t i g u n g  a l l e r  m a ß g e b e n d e n  F a c t o r e n ein q u a l i t a t i v e r  U n t e r 
s c h i e d  n i cht  b e s t e h t ,  s o g a r  den l e t z t e r e n  dort ,  wo s i e  e in  
natür l i ches  R i e s e n f i l t e r  p a s s i e r e n ,  a u s s e r  d i e s e m Vo r z ü g e  noch  
der zukommt ,  d a s s  s ie w e g e n  der Ti e f e  i hres  U r s p r u n g e s  in den  
v e r s c h i e d e n s t e n  J a h r e s z e i t e n  den m ö g l i c h s t  g e r i n g s t e n  S c h w a n 
k u n g e n  in der  z u f l i e ß e n d e n  Wa s s e r me n g e  und der T e m p e r a t u r  
a u s g e s e t z t  s ind,  muss  den g e n a n n t e n  T i e f q u e l l e n  zur E i n b e 
z i e h u n g  für e i n e  V e r s o r g u n g  der S t a d t  Marburg mi t  g u t em  
T r i n k w a s s e r  mi t  v o l l em R e c h t  der Vo r zug  e i n g e r ä u m t  werden.  
Sie  e i gnen  s i ch als  g u t e s  T r i n k w a s s e r  durch ihre Qua l i t ä t ,  
a l s  auch ihr T e m p e r a t u r m i t t e l  und würden in e i ner  L e i t u n g  
m i t t e l s  Saug-  und D r u c k p u mp e n  an i hr e m e r f r i s c h e n d e n  Ge 
s chmack k e i ne r l e i  N a c h t h e i l  er l e i de n .

Ko mme n s o m i t  die T i e f q u e l l e n  von B r u n n d o r f  und St. 
N i c o l a i  in die  e n g e r e  Wahl ,  so ha be n  d i e  e r s t e r e n  die  u n m i t t e l 
bare ,  e i ne  a u ß e r s t ä d t i s c h e  L e i t u n g  e n t b e h r e n d e  Nä h e  bei  der  
S t a d t  für, j e d o c h  e i ne  g r ö ßer e  Abl ö s ung s z i f f e r ,  d i e  n o t h w e n d i g e  
F a s s u n g  a l l e r  Que l l e n  l ä n g s  des  g a n z e n  nö r d l i c he n  B e c k e n r a n d e s  
und e i n e  e v e n t u e l l e  E r g ä n z u n g  g e g e n  s i ch.

B e a n s p r u c h e n  a u c h  die  T i e f q ue l l e n  von St.  N i c o l a i  e i ne  
l ä n g e r e  Le i tung,  so s p r e c h e n  für d i e s e l b e n  die  g e r i n g e r e n  
grund - und w a s s e r  r e c h t l i c h e n  A b l ö s u n g e n ,  da die Que l l en  
k e i n e r l e i  i n d u s t r i e l l e n  oder  g e w e r b l i c h e n  Zwec ke n  d i e ne n ,  
f e rner  d i e  bei  dem nahe  B e i e i n a n d e r - V o r k o m m e n  der Q u e l l e n  
s i ch e r g e b e n d e n  g e r i n g e r e n  F a s s u n g s k o s t e n  und e n d l i c h  die  
mehr als  n o t h w e n d i g  v o r h a n d e n e  W a s s e r q u a n t i t ä t  an s i ch ,  
we l c he  k o s t s p i e l i g e  E r g ä n z u n g e n  d e s  W a s s e r b e z u g e s  a u s 
s c h l i e ß t  und vor j e d e r  ä n g s t l i c h e n  Z u m e s s u n g  von Trink-  
und N u t z w a s s e r  an die B e v ö l k e r u n g  a uf  die  Da u e r  s i cher t .

M a r b u r g ,  im Juli 1891.

V. B ieber.
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