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Vorvvort zur 10. Auflage.

In dieser Auflage sind diejenigen Anderungen vorgenommen,
welche das mir huldvoll uberlassene ministerielle Guf.achten, sowie
diejenigen, welc:he Prof. JOH. SCHMIDT in der Wiener Zeitsehrifl fur
Gymnasialwesen verlangte. Mit groBem Danke mussle ich den inneren

/

Wert der geforderten Verbesserungen anerkennen, aber mit gleieh
groBer Freude darf ich sagen, sie sind an Zahl so gering und in der
Form so kurz, dass die neue Auflage ein unveranderter Abdruck
ihrer Vorgangerin genannt werden kann . 1 Der gleichzeitigen Be-
nutzung beider liegl auch nicht. das geringste im Wege.

Der zweite Band (Lehrstoff fur die 3. bis 6. Classe) erscheint im
Herbste.

Der Verfasser.

1 Die 9. Auflage ist appvobiert durch die hohen Ministerial-Erlasse vorn
31. August 1885, Z. 15 653, und vom 22. Marž 1886, Z. 4866.





Vorwort zur 9. Auflage.

Da die 9. Auflage meiner Grammatik streng nach den «In-
st.ructionen vom 26. Mai 1884» bearbeitet wird, so muss sie dem
Geiste dieser gemaG in zwei Bande zerfallen, von denen der
erste fur die 1. und 2., der zweite fur die 3. bis 6. Classe
berechnet ist..

Ein erster Entwurf des fur die Prima bestimmten Biicbleins
vvurde fast allen Gymnasien zugeschickt und hat infolge der ein-
gelaufenen Begutachtungen viele Verbesserungen erfahren. Ioh Ver¬
janke dieselben in erster Linie dem allverehrten Herrn Gymnasial-
director Dr. JOI-I. HAULER in Wien, welcher trotz eines schvveren
Augenleidens meine Arbeit einer genauen Durchsicht wiirdigt.e, und
der iiberaus eingehenden Beurlheilung und Correctur meines hoch-
geschatzten Herrn Collegen FRIEDR. ŽAKELJ. Vielen Dank schulde
ich ferner fast jedem meiner hiesigen Collegen, den Herren Pro-
fessoren L. PINTAR und A. PUCSKO insbesondere fur die sorgfiiltige
Durchsicht der Correcturbogen. Von groGem Nut.zen waren mir die
sehr praktischen Bemerkungen und Verbesserungsvorschlage des
Herrn Prof. JOS. MEISEL vom k. k. Staats-Obergymnasium zu Mar-
burg. In ganz gleicher Weise verpflichteten mich Herr Gymnasial-
director J. KRASSNIG in Nikolsburg sowie der Herr Gymnasialdirect.or
w. HAUTHALER und Herr Gymnasialprofessor P. M. ZlRWIK in Salz¬
burg, endlich Herr Gymnasialdirector H. HACKEL und Herr Prof.
J. Knopfler in Freistadt.'

Wenn ich sonst mir giitigst mitgetheilte Wunsche nicht iiberall
befriedigte, so ist das bisweilen durcb ihren gegenseitigen Wider-
spruch erklarlich. Die Definition des Satzes nach KERN weicht von



der bisher iiblichen zu sehr ab, als dass sie in ein Lehrbuch auf-
genommen werden konnte; ich kann mich iiberhaupt mit KERNs
Ausfiihrungen nicht. befreunden und werde auf dieselben gelegen-
heitlieh zuruekkommen. — Ich halte dafiir, dass schon in der ersten
Classe die Unterscheidung von concreten und abstracten Substantiven
gemacht, werden soli. Denn lernt. der Schiller bloB, Subst.anl.ive seien
Namen von Dingen, so fragt er, ob denn «Ursache, Neid, Hoff-
nung et.c.» ebenfalls Dinge seien, und die Antwort muss ihm doch
werden. Freilich st.imme ich den Herren Collegen vollstandig bei,
dass die Classification liber concret und abstract, Eigen- und Gattungs-
name in der Prima nicht hinausgehen soli. Sieh Osierr. Gymnasial-
Zeitschr. 1884, 11. u. 12. IJeft.

Griechische und lateinische Eigennamen, soweit ihre Schreibung
nicht in «Regeln und Worterverzeichnis et.c.» vom hohen Minisl.erium
ausdriicklich vorgeschrieben ist, schreibe ich aus leichl, begreiflichem
Grunde, wie sie in HAULERs Ubungsbuche stehen.

Das Buch ist nur scheinbar zu cotnpendios. Es entha.lt. — sammt
der Orthographie — 198 Seit.en, so dass auf eine grammatische
Lehrstunde e.twa 2 Seiten entfallen, die um so leichl er zu bewalt.igen
sind, als unsere Methode, durch eine Fiille von Beispielen das richtige
Sprachgefuhl zu erzeugen, es moglich machte, das Regelwerk auf
einen sehr geringen Raum einzuschranken.

Indem ich allen denjenigen, welche meiner Bemiihung wohl-
wollend und helfend zur Seile standen, den innigsten, den herzlichsten
Dank sage, erlaube ich mir die hofliche Biti e, mir auch kunftig ihre
Geneigtheit und Unterstiitzung zufheil werden zu lassen.

Der Verfasser.



I. Abtheilung.

Fiir die erste Classe.





Aus der Lautlehre.

§ 1. Wort, Silbe, Laut.

Bau, Bau-er, Ge-bau-de.
Ein Wort. besteht. entweder aus einer oder aus mehreren Silbeu.

A-(dam), An-(fang), Angst.

Eine Silbe besteht, ent.weder aus einem oder aus mehreren
Lauten.

Wir stellen die Laut.e in Buchstaben dar; der Laut wird gehort,
der Buchstabe gesehrieben, gesehen, gelesen.

§ 2. Das Alphabet.

Das nach den griechischen Namen der zwei erst.en Buchstaben
(Alpha, Beta) so genannte Alphabet oder Abece ist die Reihenfolge,
in welcher man seit alter Zeit die Buchstaben nacheinander nennt:

a, b, c, d, e, f, g, h., i, j, Z l, m, n, o, p, q, r, s, t, u,
v, iv, x, (y), z.

Y, y, genannt Ypsilon, kommt nur in nichtdeutschen Wortern vor und wird
wie i ausgesprochen. Der persisclie Konig Cijrus eroberte die Stadt Babglon.

§ 3 .
Laut.e,'die selbst eine Silbe bilden konnen, nennen wir Selbst-

laule oder Vocale; die anderen heiBen Mitlaute oder Consonanten.

§ 4. Die Vocale.

A-(bel), E-(ger), I-(gel), O-(fen), U-(fer).
a A, e E, i 1, a O, v U sind Vocale.
Heinricli, deutsehe Graimiiatik f. d. I. Cl. 1
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Vater, Vafer; offen, offnen; Mutter, Miitter.

d, o, ii sind die Um lan te von den reinen Vocalen a, o, u.

Mai, Hans, Hduser, Leiter, Lente.

ai, au, du, ei, eu sind Zwielaute oder Diphthonge; au ist der
Umlaut von au.

§ 5. Lange und Kurze der Vocale.
Das Rad, die Rafte, die Rede, der Retter, er rieth, er ritf,

der Ton (klingt), die Tonne, der Muth, die Butter.

Die einfachen Vocale werden bald gedehnl oder lang. bald
gescharft oder kurz ausgesprochen.

Durch welclies Zeiclien kann man die Lange, durch welches die Kiirze
andeuten?

a) Der Baal, das Meer, das Maor;
b) der Itaarh, das Beil.

Verdoppelte Vocale und Diphthonge sind immer lang. 1

§ 6. Lange Silben.
a) Speer, Wahn, Laube, Weile;
b) Herr, wann, Wand, Latte, Welle, Welt.

a) Ein langer Vocal bevvirkt die Lange der Silbe. b) Zwei oder
mehrere Consonanlen hinter einem kurzen Vocale machen ebenfalls
die Silbe lang (Positionslange, consonantische Lange). Die Aussprache
vervveilt. auf dem ersten dieser Consonanten.

§ 7. Von den Consonanten.
t

a) Časar, Cement, Colibat, Cicero, Cyklus;
b) Canal, Colonie, Curs, Classe, (In)-spec-(tor).

a) C, c wird vor d, e, d (den e-Laut.en) und vor i, y (den i-Laulen)
wie 0 — ts ausgesprochen; b) sonst lautet es immer wie k. C kommt
nur in nichtdeulschen Wortern vor.

1 Die weitere Lehre von der Bezeichnung der Liinge und Kiirze der Vocale
steht in der Orthographie. Sieh den Anhang.
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a) Spaltp, spielen, sprechen;
b) Haspel (aus TTasp-el), lispeln (aus lisp-eln).

a) Sp, sp wird am Anfange der Abstammungssilbe, d. h. als An-
laul, nahezu wie schp, — b) sonst. wie s-p ausgesprochen.

Note. In der Schrift theilen wir ab: Ha-spel, li-speln. Ilasp ist eine Stamin-
silbe, -spel eine Abtheilungssilbe.

a) Stand, steli, Storch, Stunde, steif;
b) Furst, Fiirsten, Wurst, Wiirste.

n) St, st wird im Anfange der Abstammungssilbe, als Anlaut,
nahezu wie sekt, — b) sonst wie einfaches s-t ausgesprochen; daher
nichl: Fiir-schten, Wiir-schte.

Note. In der Schrift theilen wir ab: Fiir-sten, Wiir-ste.

1 *



Der einfache Satz.

A. Satz. Subject, Pradicat.
(Substantiv, Artikel, Adjectiv.)

§ 8 .
Gluck, blind, das, sein.
Das Gluck ist blind.

Wenn man Worter so miteinander verbindet, dass sie einen Gedanken ans-
driicken, so bilden sie einen Satz.

Sicilien, sein, Insel, eine.
Sicilien ist eine Insel.

Ein Satz ist ein in Worten ausgedriackter Gedanke.
Den Gegenstand, von tvelchem wir etwas denken und aussagen,

nennen wir das Subject des Satzes (Sicilien); was von dem Sub-
ject.e gedacht und ausgesagt, wird, heiBt. das Pradicat. (Insel).

Das Subject steht. immer auf die Frage wer? 1; es steht im No¬
minativ (Werfalle).

§ 9. Das Substantiv.
a) Griechenland ist das Vaterland der Dichter. Die Taube ist

furchtsam.
b) Der Neid ist oft die Ursache von Zwistigkeiten. Die Hoff-

nung tausclit.

Die Namen von Dingen (Personen oder Saehen) nennen wir
Substantive (Hauptworter) und schreiben sie mit grofien Anfangs-
buchstaben.

1 Es isl besser, den Schiller auch nach Saehen mit wer? fragen zn lasseri,
weil auf die Frage u-as? das Pradicat und anch der Accusativ stelit.
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Das Substantiv benennt enfweder ein wirkliches, durch die
Sinne vvahrnehmbares (a) oder ein bloB gedaehtes Ding (b). .lenes
nennen wir ein concret.es, dieses ein abstraetes Substantiv.

Schreibet aus dem zuletzt gelesenen (prosaischen) Stiicke des Lesebuches
sechs concrete und sechs abstracte Substantive ab.

§ 10. Die Zahl, numerus.

Der Štern iat glanzend. Die Sterne sind glanzend.
Der Wcild ist scfiattig. Die Walder sind schattig.
.Ein Madchen Uebt Iiosen. Mddchen lieben Rosen.

Benennt das Substantiv nur ein Ding, so steht. es im Singular,
d. h. in der Einzahl; benennt es zwei oder mehrere Dinge, so steht. es
im Plural, d. h. in der Mehrzahl.

§11. Das Geschlecht, genus.

Der Mann kiimpft. Die Vran, spinnt. Das Kind lernt.
Der Ring gldnzt. Die Uhr schldgt. Das Messer schneidet.

Wir theilen die Dinge und ihre Namen in drei Geschlecht er:
das mannliche, weibliche und sachliche. Substantive, denen
wir im Nominativ ihres Singulars (d. h. im Werfalle der Ein¬
zahl) das Wort.chen der vorselzen konnen; sind Masculina, d. h.
mannlichen Geschlecht.es; jene, welchen wir im Nominativ des Sin¬
gulars das Wortchen die vorsetzen konnen, sind Feminina, d. h.
weiblichen Geschlechtes; das zeigt ein Neulrum, d. h. ein Sub-
slaniiv siichlichen Geschlechtes an.

Der, die, das ist das Geschlechlsvvort oder der Artikel.

§ 12. Der Artikel.

Ein Mann steht draufien. Eine Fran ist gestorben. Ein Kind
schreit.

Es ist ein King, eine Uhr and ein Messer gefunden worden.

Ein, eine, ein deulen wohl auch das Genus der Substantive an,
jedoch keineswegs so bestimmt wie der, die, das.

Der, die, das ist der bestimmte, ein, eine, ein der un-
b e s t, i m m t e Artikel.

Note. In der lateiniscben Spiache gibi es keinen Artikel.
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§ 13. Ein Substantiv als Pradicat.
Britannien ist ein Land. Die Homer waren die (nichl der)

Beherrscher vieler Volker. Die Geschichte ist die Lehrerin
(nichl der Lehrer) des Lebens.

Was wird von Britannien, was von den Romern ausgesagt? Auf welclie
Frage stehen die Pradicate Land, Beherrscher?

Isl das Pradicat ein Substantiv, so steht es auf die Prage was?
im Nominativ und muss mit dem Subjecte im Numerus und wenn
mogli ch auch im Genus ubereinstimmen.

Gallien und Britannien sind Bander Europas.
Dieser Satz ist z u s a m m e n g e z o g e n aus den zwei Siitzen:

Gallien ist ein Land Europas, Britannien ist ein Land Europas. In
einem zusammengezogenen Satze mit mehr als einem Subjecte steht
das Pradicat (Lander) im Plural.

§ 14. Ein Adjectiv als Pradicat.
Der ivilde Tiger. Ein ivilder Tiger.

Ein W'ort, vvelches die Eigenschaft eines Dinges angibt, ist ein
Eigenschaftswort, ein Adjectiv. Es steht auf die Prage was jur
ein? wie beschaffen?

a) Der Tiger ist wild. Die Tiger sind ivild.
Die Katze ist wild. Die Katzen sind ivild.
Das Thier ist wild. Die Thiere sind ivild.

h) Dieser Bach ist ein toilder, der ivilde. Diese Bache sind
ivilde, die ivilden.

Diese Taube ist eine ivilde, die ivilde. Diese Tauben sind
ivilde, die ivilden.

Dieses P/erd ist ein ivildes, das ivilde. Diese Pferde sind
ivilde, die ivilden.

a) Bildet ein Adjectiv das Pradicat des Satzes, und hal, es vor
sich keinen Artikel, so bleibt es — in der deutschen Sprache — in
allen drei Geschlechtern und in beiden Zahlen unverandert; es steht
im Nominativ;

b) hat es aber vor sich einen Artikel, so wird es abgeandert.
und muss auch im Deutschen mit dem Subjecte in Genus,
Numerus und Casus ubereinstimmen.



7

Die naheren Bestimmungen des Subjectes.
B. D as Attribut. (Die Beifugung.)

(Die iibrigen Redetheile.)

§ 15. Das Adjectiv als Attribut.
Der ivilde Tiger ivircl gefurchtet. Die wilden Thiere leben im Walde.
Din toilder Tiger ivird gefurchtet. Wilde Thiere leben im Walde.

1.) Steht das Adjectiv vor einem Substantiv, so bildet es ein
Attribut (eine Beifugung) desselben.

Attribute st.ehen auf die Frage was fiir ein?

2.) Gut er Wein ist theuer. G ut e Weine sind theuer.
Gute Suppe ist nahrhaft. Gide Sappen sind nahrhaft.
Gutes Bier ist selten. Gute Biere sind selten.

Welche Adjective stehen hier attributiv, d. h. als Attribute? Welche
Adjective stehen hier pradicativ, d. h. als Pradicate? Bleibt das Attribut gat
unverandert?

Das attributive Adjectiv stimmt mit seinem Substantiv in Genus,
Numerus (und Casus, d. h. Fali) iiberein, d. h. es ist bei einem Mascu-
linum mannlich, bei einem Femininum weiblich, bei einem Neutrum sachlich und
steht im Singular oder Plural wie das Substantiv, dessen Eigenschaft es angibt.

§ 16. Der attributive Nominativ.
Die gottliche Diana war die Tochter der Latona.
Die Gbttin Diana war u. s. w.

Dureh \velches Wort wird das Subject im ersten, durch welches im zweiten
Satze naher bestimmt?

Auch ein Substantiv im Nominativ kann als Attribut bei einem
Subjecte stehen (attributiver Nominativ).

Fernere Beispiele. Der beredte Cicero wurde Vater des Vaterlandes genannt.
Der Redner Cicero wurde u. s. w. Der heldenhafte Zrinyi starb fiir seinen Kaiser.
Der Held Zrinyi u. s. w. Der konigliche Alexander war ein Schiller des weisen
Aristoteles. Der Konig Alexander eroberte das Perserreich.

§ 17. Die Apposition.
Zrimji, der Vertheidiger von Szigeth, fiel im Kampfe.

Corinth, eine Stadt Gnechenlands, war im Peloponnes gelegen.
Alexander, Konig von Macedonien, hat Asien unterworfen.
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Trill zu einern Substantiv ein anderes im gleichen Času« mil einer
Ervveiterung — also zum Subjecte eines im Nominativ —, so nennen
wir es Apposition (Zusatz). I)ie Apposition \vird durch Kommata
(Beistriche) von den andern Satzgliedern getrennt.

Wie unterscheidet sich das attri&utive Substantiv von der Apposition?

§ 18. Die Wortfolge.
a) Rom war beriihmt durch viele Schlachten und Siege.
b) Beriihmt ivar Rom durch u. s. w.

Durch viele Schlachten und Siege war Rom beriihmt.

Beginnt dasSubject. denSatz, so heifit die Wortfolge die gerade(«);
sie heifJt die verkehrte (invertierte), wenn ein anderes Satzglied
voransteht (b). Auf dieses fallt ein besonderer Nachdruck.

Gib dasSubject in folgenden Satzen an: Wiistenkonig ist der I.owe. Wol)l-
thatig ist des Feuers Macht. GroC war der Reichthum des Crosus. Kostbare
Metalle sind Gold, Silber, Platina. Das Vaterland der Pfauen ist lndien. Der
Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn,

§ 19. Satzarten und ihre Wortfolge.
(Der Vocativ.)

a) Die Raben fliegen um den Berg.
b) Fliegen die Roben um den Berg?
c) Hattest du doch geschtviegen!
d) Wenn du doch gesclmiegen hattest!
e) Schweig (du)! Schiveig (du), mein Solin! Redet (ihr)! Redet

(ihr), o Freunde!

Den Erzahlungssatz a) nennt man auch Behauptungssalz oder
Aussagesatz. In ihm Iritt verkehrte Wortfolge nur dann ein,
wenn ein anderes Satzglied als das Subject besonders hervorgehoben
wird (§ 18).

Irn Fragesatze b), im Wunschsat.ze c) und im Befehl-
satze e) ist die Wortfolge die invertierte; [beginnt aber den Wunsch-
satz eine Partikel (d), so ist die Wortfolge wieder die gerade]. Im
Befehlsatze e) fehlt das Subject, oder es tritt wie eine Art Apposition
in der Form eines Anrufes auf, es steht im Vocativ, im Rufefalle;
dieser ist — in der deutschen Sprache immer dem Nominativ gleich.
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§ 20. Der attributive Genetiv.

Nominativ. Der Baum ist grun.
Genetiv. Die Bldtter de s Bagjtmes sind grun.

Ein Substantiv auf die Frage tcessen? steht im Wessenfalle, im Genetiv.

Wird durch den Genetiv (des Baumes) ein Substantiv (Bldtter) naher
bestimmt., so ist er ein Attribut desselben, und du kannst nach ihm,
wie nach dem attributiven Adjectiv, auch mit ivas fur? fragen.

Fernere Beispiele. Die rdmische Geschichte ist ruhmvoll. Die Geschichte
der Romei' ist ruhmvoll. Der Rhein ist ein deutscher Fluss. Der Rhein ist ein
Fluss Deutsclilands. Ruhmvolle Thaten = Thaten des Ruhmes verherrlichten
Alken. Ein Schrei des Entsetzens ward rings gehort.

§ 21. Das Attribut ein Bestimmungswort.

a) Das m en selili eh e Lehen ist kurz.
h) Das Leben des Menschen ist kurz.
c) Das Menschenleben ist kurz.

Menschenleben ist aus zwei Substantiven zusammengesetzt. Ist bei ihm vom
Menschen oder vom Leben die Rede? Welcher Theil ist also das Grundvvort,
welcher das Bestimmungswort?

Oft kann sich der attributive Genetiv in das Bestimmungs-
wort eines zusammengesetzten Substantivs verwandeln. Es steht \vie
das Attribut auf die Frage was fur ein?

Fernere Beispiele. Die mannliche Kraft, die Kratt des Mannes, die
Manneskraft dauert aus. Kriegerische Ereignisse, Ereignisse des Krieges.
Kri egsereignisse reizen die Neugierde. Die stadtische Bevolkerung, die Be¬
volkerung der Stadt, die S tadt bevolkerung ist gebildeter als die Land-
bevolkerung.

Aufgabe. Zerlege in Grundwort und Genetiv und setze, wo inoglich, statt
des Genetivs ein attributives Adjectiv: Landbevolkerung, Sternenzahl, Himmels-
zelt, Weltraum, Jugendfreuden, Festungsmauern.

§ 22. Das Attribut ein Genetiv mit einer Praposition.

1.) Die Hauser auferhalb der Festung ivurden niedergebrannt.
Die Ilanser innerhalb der Festung blieben verschont.
Die Gebdude diesseit(s) des Flusses sind aus Stein.
Die Gebdude jenseit(s) des Flusses sind aus Holz.

Btatt: Hauser auJSerhalb der Festung konnte man wohl auch sagen : Die Sufieren
Hauser; ebenso: die inneren Hauser, die diesseitigen, die jenseitigen Gebdude.
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Die Woi'tchen aufierhalb, innerhalb, diesseits,, jenseitts geben das Verhaltnis
det' Hauser und Gebaude zu der Festung oder dem Flusse an, sie gehiiren zu
den Verhaltniswortern. Weil sie vor dem Substardive stehen, nennt man
sie auch Vorworter, lateinisch: P rap osi ti on e n.

Das Attribut kann auch ein Genetiv mit einer Praposition sein.
Fernere Beispiele. Die Verstandigung mittels der Schrift, die schriftliche

Verstandigung ist sicher. Tugend um deiner selbst vvillen, selbstsiichtige
Tugend wird nicht anerkannt. Larm vvahrend des Unterrichtes kann nicht
geduldet werden.

2.) Die Kirche inmitten des Dorfes, die Dorfkirche ist ab-
gebrannt. Es bestehenVertrdge bezilglich der Auslieferung
von Verbrechern, Auslieferungsvertrdge. Vertrdge behufs
des Handels heiften Handelsvertrdge.

Auch der attributive Genetiv mit. einer Praposition kann bisvveilen
/um Bestimmungswort,e eines zusammengesetzten Substantivs werden.

§ 23. Das Attribut ein Dativ mit einer Praposition.

1.) Nominativ. Spanien trauert um seinen Kdnig.
Genetiv. Spaniens Kdnig ist gestorben.
Dativ. Der Kdnig von Spanien ist gestorben.

Vor ihm steht die Praposition von. Auf welche Frage kommt er mit seiner
Praposition zur Antwort?

Note. Eine Praposition mit ihrem Casus bildet einen Prapositional-
ausdruck.

Fernere Beispiele. Der spartanische Ruhm, der Ruhm Spartas, der Ruhm
von S p ar ta war grofi. Der osterreichische Kaiser, der Kaiser Osterreichs, der
Kaiser von Osterreich heifit Franz Josef I. (lies: der Erste). Der ephesische
Tempel, der Ternpel zu Ep li e s us war beriihmt. Der germanische Himmel, der
Ilimmel Germaniens, der Himmel iiber Germanien war rauh. Die Liebe der
Eltern zu den Kindern ist sehr grofi. Die Niederlage bei Canna entmuthigte
die Romer. Gehorsam aus Furcht ist knechtisch.

Der Dativ sammt; seiner Praposition steht hier auf die Frage was
fiir ein? er ist also ein Attribut. — Der Dativ allein steht auf'
die Frage wem? (von ivem?, 'iiber wem?, zu wem?, bei wem? u. dgl.) und
heifit deshalb im Deutschen der Wemfall.

2.) Der Bund a n der Kette, der Kettenhund belit. Die
Blumen im (= in dem) Garten, die Gartenblumen sind
prachtiger als die Blumen auf derWiese, dieWiesenblumen.
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Aueh inanche attributive Dalive mil Praposilionen lassen sich in
Bestimmungsworter zusammengesetzter Substantive verwandeln.

Aufgaben. a) Zerlege in Grundwort und attributiven Dativ mit Praposition:
Jugendfreuden sind die reinsten. Alpenwiesen tragen wohlriechendes Gras.
Treibhauspflanzen sind empfindlich. Holzschuiie klappern. Purpurkleider-waren
das Vorrecht der Herrschenden. b) Verwandle die folgenden attributiven Dative
in Adjective: In das Miinster zu StraBburg hat auch Goethe seinen Namen geritzt.
Die Bienen aus Krain sind zahm. Apfel aus Tirol sind theuer. Die Burger von
Athen liebten die Kunste.

3. a) Eine Tonne Zivieback, b) des Zwiebaclces, c) voli Zivieback.
Zivei Korbe Ob st, des Obstes, voli Obst.
Eine Abtheilung Sol daten, der Soldaten, von Soldaten.

Aufgabe. Gib die Unterschiede an von: Ein Glas Wasser und cin 1Vasser-
;/Ias; ein Krug Bier, ein Bierkrug; ein Fass Wein, ein Weinfass; ein Saclc Mehi,
cin Melilsack; ein Teller Suppe, ein Suppenteller u. dgl.

Driickt das attributive Substantiv das Ganze eines Theiles aus,
so kann es auch ohne Biegungssilbe (in der Form des Nomina-
tivs) stehen.

§ 24. Das Attribut ein Accusativ mit einer Praposition.

1.) Nominativ. Der Tod erschrecM den Bbsen.
Genetiv. Die Geivalt des Todes ist unuberwindlich.
Dativ. Furcht vor dem Tod e ist nur dem Feigling eigen.
Accusativ. Der Gedanke an den Tod ist heilsam.

Der Nominativ (Werfall) ist der erste, der Genetiv (Wessenfall) der zweite,
der Dativ (Wemfall) der dritte Casus (Fali). Der Gedanke an wen ist heilsam?
Der Accusativ (Wenfall) steht auf die Frage wen? zur Antwort und bildet den
vierten Casus. In obigem Beispiele hat er die Praposition an vor sich. tt«*-
flir ein Gedanke ist heilsam ? Der Gedanke an den Tod.

Steht. ein Accusaliv mit einer Praposition auf die Frage tvas
far ein?, so ist. er ein Attribut.

2.) Der Weg durch den Wald, der Waldweg ist kuhi. Das
Vertrauen auf Gott, das Gottvertrauen starki. Mdrsche
liber Berge, Bergmiirsche ermiiden. Hannibals JJbergang
liber die Alpen, Alpenubergang war beschirerlich.

Der attributive Accusaliv mit einer Praposition kann bisweilen in
das Bestimmungswort eines zusammengesetzten Substantivs vervvan-
delt werden.
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§ 25. Das Attribut ein Adverb, ein Demonstrativpronomen.
1.) Der Berg dort (d. h. jener Berg) ist hoch.

Der Fluss da (d. h. dieser Fluss) ist tief.
Die Wbrtchen dort, da gebeti den Ort an, sie sind Adverbien (Umstands-

vvorter) des Ortes. Auf welche Frage stehen sie mit dem Substantiv?
bas Attribut kann auch ein Adverb sein.

2.) Was Jur ein Berg, toelcher Berg ist hoch? Jener.
W'as 1 Jur ein Fluss, welcher Fluss ist tief? Dieser.

Hier s telit jener fiir das Wort Berg, dieser fur das Wort Fluss ; dieser, jener
sind Fiirworter, lateinisch: Pronomina. Und da sie auf ein Ding hinvveisen.
sind sie Jiinvveisende, d em o n s trat iv e Pronomina.

3.) Dieser Berg ist hoch,
Jener Fluss ist tief.

Das Attribut karm auch ein Demonstrativpronomen sein.
Fernere Beispiele. Zu 1.): Das Haus hier ist eine Sehule. Das Leben

hienieden ist muhevoli. Der "VVeg bergauf ist steil. Die HiiUe dort oben wird nur
im Sommer bewohnt. Der Stali daneben ist ein Schafstall.

Zu 3.): Soleh ein Mann wird selten nur geboven. Solche (dergleichen)
Thaten dauern ewig. Der (= dieser) Weg ist es, den wir suchten. Der nam-
liche Tag kehrt nicht wieder. Derjenige Mann ist zu loben, der anderen gern
beisteht. — Wie lauten die hier vorgekommenen Demonstrativpronomina?

§ 26. Das Attribut ein possessives, ein interrogatives,
ein unbestimmtes Pronomen.

1.) Wo ist dein Buck? Mein Buck liegt hier. Und Karls
Buck? Sein Buck liegt daneben. Und das der Enima?
Ihr Buck ist nicht zu-finden. Unser Buck enthalt Bilder.
Euer Buch ist neu. Budo!J und Ludwig besitzen ein Buck
gemeinschajtlich; ihr Buch ist abgebraucht.

Die im Druck hervorgehobenen Worter stehen fiir die Namen der Besitzer des
Buches, es sind besitzanzeigende Furworter, lateinisch: Possessivpronomina.

Das Attribut kann auch ein Possessivpronomen sein.
2. a) Irgend eine ScJavache hajtet jedem Menschen an. Kein

, Baum wachst in den Himmel. Jegliches Gut kommt
von oben (nicht jeglicher oder jegliche Gut).

b) Welche Freundschaft ist echt? Was fur ein Traum
dngstiget dich? (nicht was Jur eine oder einem u. dgl.)

Auch ein unbestimmtes (a) und ein fragendes, interrogatives
Pronomen (b) kilnnen als Attribute stehen. Die attributiv stehenden
Pronomina stimmen wie das attributive Adjectiv mit ihrem Sub-
stantiv in Genus, Numerus und Casus uberein.
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§ 27. Das Attribut ein Infinitiv mit «zu», ein Particip.

1.) Gegenvvart. Madchen tanzen gern.
Vergangenheit. Sie tanzten von jeher gern.
Zukunft. Sie werden stets gern tanzen.
Das Vergniigen zu tanzen (des Tanzes) ist ilinen das liebste.

Das Wort tanzen gibt eine Thatigkeit, aber auch die Zeit dieser Thatigkeit
an, es ist ein Zeitwort, lateinisch: Verb. Jene Form des Verbs, welche die
Thatigkeit bloC benennt, heifit Nennform, und weil sie die Person unbestimmt
lasst, auch unbestirnmte Art, lateinisch: Infinitiv.

St.eht ein Infinitiv mit zu auf die Frage was jur ein ? so ist er
ein Attribut.

Aufgabe. Venvandelt die folgenden attributiven Infinitive in substan-
tivische Attribute und wo moglich in Bestimmungsvvorter zusainmengesetzter
Substantive: Die Pflicht zu gehorchen fallt vielen schwer. Ist die Kunst zu
reiten wirklich eine Kunst? Die Lust zu kampfen war den Germanen angeboren.
Die Hoffnung zu siegen verleitete Grosus zum Kampfe gegen Cyrus. Die Art
vorzutragen ist sehr verschieden.

2.) Der tanzende Jungling, die tanzende Jugend, das tanzende
Madchen.

Nimmt das Verb die Form eines Adjectivs an, so ist es das Particip
des Verbs.

a) Der schlagende Hammer. b) Der geschlagene Amboss.
Die liebende Muiter. Das geliebte Kind.
Der verheerende Sturm. Das verheerte Land.

Welche dieser Participien zeigen ein Thun, welche das Erdulden fremder
Thatigkeit, d. h. ein Leiden an? VVelche stehen in der Gegenvvart, welche in
der Vergangenheit?

Sowolil das thatige oder gegenwartige (a), als auch das leidende
oder vergangene (b) Particip kann als Attribut stehen und stimmft
dann wie das attributive Adjectiv mit dem Substantive in Genus,
Numerus und Casus uberein.

§ 28. Jeder Redetheil kann als Subject stehen.

1.) Das Substantiv. Der Mann hilft sich selbst.
2.) Das Adjectiv. Der Kluge (— der kluge Mann) bedenkt

seinen Vortheil.
3.) Ein Verb.

njim Particip. Der Enviigende hande/t hedacktig. Das Er-
ioogene wird leicht ausgefuhrt.
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b) Im Infinitiv mit oder ohne zu. Vor der Tkat, zu erivagen ist klug.
Erivagen vor der That etc. Fehlen, zufehlen ist menschlieh.

c) Substantiviert. D a s Erivagen ist nothwendig.
4. ) Ein Pr ono m e n.

a) Ich arbeite. Du schldfst. Er (Karl) schreibt. Sie (Emma)
strički. Es (clas Kind) špielt. Wir lesen. Ihr rechnet. Sie
(die anderen) zeichnen. Diese Pronomina stehen fiir die Namen
von Personen und heifien deshalb Personalpronomina.

b) Ein detnonsl.ral.ives. Bieser will es, jener Jcann es.
c) Ein possessives. Das Seinige ist jedem am liebsten.
d) Ein interrogatives, d. h. fragendes. Wer ruft?
e) Ein unbesf.imtnt.es. Niemand ist vor dem Tode gliickMch

zu preisen. Es regnet.
5.) Ein Numerale oder Zahlwort. Zivblf machen ein Dutzend.
6. ) Ein Adverb. J)as Heute ist nicht morgen.
7.) Eine Praposition. Bas Fiir und Wider muss envogen iverden.
8. ) Eine Conjunction, ein Bindevvort.. Bas Und. verbindet.
9.) Eine Tnterjection, ein Empfindungsvvort. BasAch erschreckt.
Polgt dem attributiven Adject.iv oder Partieip kein Subsfanliv,

so wird es selbst. ein solches (2, 3 «).
Durch Vorsetzen des Artikels wird jeder Redetheil zu einem Sub-

stantiv (z. B. bei 3 c, 4 c, 6, 7, 8 und 9).
Bas Meer braust. Es braust das Meer. Bas Thal dampft.

Es dampft das Tkal. Es lebe der Kaiser.
Bisvveilen stehl das unbestimmte Fiirvvort es als Vorlaufer des

Subject.es. Welche Wortfolge tritt. dann ein? Sieli § 18.

§ 29. Das Pradicat und seine Congruenz mit dem Subjecte.
Das Priidieat ist:
1.) ein Substantiv; sieh § 13;
2. ) ein Adjectiv; sieh § 14;
3. ) ein Genetiv oder ein Prapositionalausdruck;

Genetiv. Wir sind eines Sinnes (— gleichgesinnt). Bu bist des
To de s.

Dativ mit Praposition. Ciisar war von hohem Wur,hse (— hocli
gewachsen).

Accusativ mit Praposition. Keine Rose ist ohne Domen (— dor-
nenlos).

Vergleiehe dam it die §§ 23 und 24.
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4.) ein A dve rb. Die Ruke ist hin. Dev Sturm ist voruber. Der
Feind ist da. Vergleiche damit das attributive Adverb in § 25;

5.) ein V e r b
<0 im Infinitiv. Eine (jute Tkat ist. zu loben. Geben keifit aus-

Sden. Vergleiche den attributiven Infinitiv in §27;

b) ein bestimmtes Verb.

Singular: 1. Pers. ich lobe; 2. Pers. du lobist; 3. Pers. der
Lehrer lobi.

Plural: 1. Pers. wir loben; 2. Pers. ihr lobet; 3. Pers. die
Lehrer loben.

Das bestimml.e Verb muss mit dem Subjecl.e in Zalil und Person
ubereinstiminen.

c) ein Verb in der gebietenden Art. Dieses geniigt, einen Satz zu bilden;
sieh § 19 e.

§ 30. Copulative Verba. Der pradicative Dativ
und Accusativ.

Wenn das Verb sein Subject und Pradicat. mifeinander verbindef,
so heiBt. es Copula (Band).

Copulative Verba sind ferner:

J.) vverden, Die Welt wird immer anders (eine andere). Časar
wurde Alleinherrscher.

scheinen. Das Firmament scheint rund. Die Romei' schienen
nach der Schlacht bei Cannii zu erliegen.

heifien. Der oberste Befehlshaber der Flotte heifit Admiral.
Cicero hieJJ Vater des Vaterlandes.

bleiben. Niclds bleibt bestandig.

2.) manche Verba mit als:

Regulus kam nicht als Friedembote, erscliien niekt als Ver¬
inittler. Nero trat als Kiinstler auf, reiste als Kiinstler. Die
Miinze gilt als (oder auch far) echt. U. a. m.

3.) ferner die leidende Form (das Passiv) von:

a) nennen, heiCen, schelten u. dgl. Kaiser Titus ivurde die Liebe
und Wonne des Menschengesehleehtes genannt. Der Sparsame
ivird oft ein Geizhals geheifien, gescholten.
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ansehen u. dgl. Alfred wurde ah grofijdhrig cingesehm, be-
trachtet, behandelt.

h) vviihlen, raachen, ernennen u. dgl. Gracchus wurde ZUltl Tri-
bunen gewa.hU, gemacht. Fabius ist zum Dictator ernannt
worden. Napoleon wurde zum Kaiser ausgerufen. Die Spar-
taner wurden zu Vertheidigern des Passes der Thermopvlen
bestimmt.

Note. Auch iverden kann das Pradicat mit zu bei sich haben: Ieh bin zurii
alten Mann (= ein alter Mann) geworden. Durch unerwartetes, grofies Gliick ist.
schon mancher zum Narren (= ein Narr) geworden. Der Leib wird wieder zur
Erde (= Erde), aus der er genommen worden ist.

Der Dativ mit zu ist nur der Stellvertreter eines Pradicates im Nominativ.
Vergleiche: Gracchus ivurde Triban; Fabius ist als Dictator ausgerufen toorden.

c) h&lten, ansehen u. a. m. Demosthenes wird fur den grafiten
Redner der Griechen gehalten, angesehen = gilt als der
grofite Redner etc. Alexander gilt filr den grofiten Tlelden
des Alterthums.

Note. Der Form nach steht hier das Pradicat im Accusativ mit der Pra-
position fur, dem Gedanken nach ist es aber ein Nominativ, \vie in: Demosthenes
war ein Redner, gilt als ein Redner u. dgl.

Die naheren Bestimmungen des Pradicates.

C. Das Oliject. (Die Erganzung.)

Das Objeet. kann sein:

1.) ein Accusativ (Wen-Object);
2. ) ein Genetiv (Wessen-Object);
3.) ein Dativ (Wem-Object);
4. ) ein Praposit.ionalausdruck (Verhaltnis-Object).

§ 31. Das Objeet ein Accusativ (Wen-Object).
a) Regiert von einem Verb.

Ieh preise die Dichter Griechenlands. Du, mein Gott, re-
gierst die Welt. Der Lehrer lobt gute Biicher. Wir lieben einen
gerechten Mann. Ihr lernet die lateinische Sprache. Viele tJbel
versuchen das menschliche Leben.
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h) Regiert von einem Adjectiv.
Eigenniitzige Tkat ist keinen Dank wert. Was sind tvir

schuldig ? Schonen Dank.
Das Accusaliv-Object. steht auf die Frage iven? oder was?
Die Verba, welche das Object, im Aceusal.iv fordern, sind sehr

zahlreich. Sie heifien transitive, iibergehende, weil sie die Thatig-
keil. vom Subjecte auf das Object. iibergehen lassen.

Note. Auch ein Infinitiv kann als Object stehen. Der Arine kanu nicht
»paren. Der Verschmendev versteht nicht zu sparen.

§ 32. Das Object ein Genetiv (Wessen-Object).

Der Dankbare ged.enkt der Wohlfhat. Er ist der Wohl-
that eingedenk.

Das Verb gedenken wird so vvie das Adjectiv eingedenk durch den Genetiv
der Wohlthat erganzt; ohne diesen Genetiv ware der Satz nicht vollstiindig.

Das Genetiv-Object steht auf die Frage ivessen? Es wird \vie jedes
Object von einem Verb oder Adjectiv verlangt.

Fernere Beispiele. a) Vergiss raein (= meiner, Genetiv von ich) nicht.
Wir harren deines Winkes. Der Tapfere spottet der Gefahven. Die Romer bemach-
tigten sich des ganzen Erdkreises. Wer erinnert sich nicht gern seiner Jugendzeit?
— h) Die Erde ist voli heilsamer Pflanzen. Der P’eige wird der Ehre verlustig.
Der EVomme ist der gottlichen Hilfe gevviss. Unkundig ist der Menschengeisl.
des kunftigen Schicksals. Seid der lateinischen Sprache beflissen.

§ 33. Das Object ein Dativ (Wem-Object).

a) Die Kdlte schadet den Pflanzen.
b). Die Kolte ist den Pflanzen schadlich.

Manche Verba und Adjectiva verlangen (oder wie man zu sagen
pflegt: regieren) ein Object im Dativ. Das Daliv-Object steht auf die
Frage wem?

Fernere Beispiele. a) Gehorchet den Gesetzen. Dienet treu dem Staate.
Ein zu mildes Klima schadet der Kraft des Volkes. Den Romern erlag beinahe
der ganze Erdkreis; nur die Germanen widerstanden ihnen. Selbst der Greis
entsagt der Hoffnung nicht.

h) Seid den Gesetzen gehorsam. Den Krebsen ist das Wasser nothvvendig.
Germanien liegt Gallieri zunachst. Die Morgenrothe ist den Musen liold. Der
Sturm ist den Schiffern gefahrlich. Der Tod ist den Menschen sicher. Ubermtithigen
Ankiiminlingen sind die Eingebornen feindselig. Die Herrschaft der Romer vvar
den Germanen verhasst. Die Schuppen vieler Schlangen und Fische sind dem
Golde ahnlich.

tl ein l’ich, dcntsche Grammatik f. cl. 1. 01. 2



18

§ 34. Das Object ein Prapositionalausdruck
(Verhaltnis -Obj ect).

1.) Ein Dativ mil einer Praposition.
a) Bei einem Verb. Lasst ab vom Bij s e n. Gracchus sprach von der

Nothlage der romischen Burger. Columbus zweifelte nudit
an dem Gelingen seiner Fahrt. Die Plebejer rdchten sich
an ihrem Gegner Coriolan. Cato beharrte auf seinem Fmt-
schlusse. Bbmer und Carthager strebten načh der Weltherr-
schaft. Wir sind damit (— mit dem) zufrieden. Mir ekelt
davor (— vor dem, vor dieser Sache).

h) Bei einem Adjectiv. Epaminondas war im (— in dem) Kriege
erfahren. Die Erde ist voli von heilsamen Pflanzen, Vor dem
'Pode ist niemand sicher. Die Spartaner waren ' stets sum
(== zu dem) Kampfe bereit. Niemand ist mit seinem Lose
zufrieden. Indien ist reich an Edelsteinen.

2.) Ein Accusativ mit einer Praposition.
a) Bei einem Verb. JVallenstein sorgte fur seine Soldaten. Ae.mi-

lius Paulus siegte in einer Stunde iiber den Konig Perseus. Die
Sclaven erhoben sich gegen ihre Bedruclcer mul vertrauten
dabei auf ihre grofe Zdhl. Lots Frau wurde in eine Salz-
sdule verwandelt. Moritz wurde gelobt; er frente sich dariiber
(— iiber das). Ich denke daran (— an d,as). Wir verlassen
uns darauf (~ auf das).

h) Bei einem Adjectiv. Marius war auf SUlila eifersuchtig. Er
war drgerlich iiber seinen Puhni. Gicero war um das Wort
nicht verlegen. Sei nachsichtig gegen Sdmaclie. Die Absichten
der Perser waren fur die Griechen (— den Griechen) ge-
fdhrlich. Mithridates war argtvohnisch wider (— gegen) alle.

Das pra.po.sil ionale Object steht auf die Prage wem? oder wen r'
oder was? mit der bel.reffenden Praposition.

Note. Ein Wort, das du mil mir oder dir vertauschen kannst, steht im
Dativ; lasst es sich mit mich oder dich vertauschen, so steht es im Accusativ.
Z. B. Wovon sprach Gracchus? Von der Nothlage, von dir.

§ 35. Zwei Objecte von einem Verb regiert.
1.) Accusativ der Person und Genetiv der Sache.

Claudius uourdigte seinen Freigelassenen, der Freund-
'schaft. Cicero klagte den Verres der Erpressung an. Octavianus
beraubte den Lepidus der Tlerrsehaft.
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2.) Daf.iv der Person und Accusativ der Sache.

Idi iviinsche mir nur Gesundheit. Gib jedem dan Seinige.
In den dltesten Zeiten brachten die Griechen und Rihner den
Gottern auch Menschenopfer dar. Zeige mir den rechten Weg.

3.) Zwei Accusalive.

a) Wer bat dich solche Streiche gelehrt? Die Romer verehrten
Romulus als den Griinder ihrer Stadt. Nachlassigkeit macht
Reidie arm. Die Thebaner trugen d,en Epaminondas todt
(= als Todten) vom Sddaclitfelde.

h) Beim Activum der in § 30, 3 angefiihrten copulativen Verba.

a) Die Romer nannten den Kaiser Titus die Liebe und
Wbnne des Memchengeschlechtes. Den Sparsamen schilt man
ofb einen Geizhals. Die Juden feierten (besangen, begrilfiten,
priesen u. dglj die Judith als ihre Befreierin.

j) Der Consul ernannte den Fabius -zum Dictator. Die Fran-
zosen riefen Napoleon zum Kaiser aus. Die Athener wdhlfen
den Miltiades zum Feldherrn.

Note. Dieses Prapositionalobject ist nur der Form nach ein Dati v, deni
Gedanken nach (iogisch) ist es ein Accusativ, vvie beim Passivum ein Nominativ.
Es ist zu denken: 1.) Der Consul ernannte den Dictator, 2.) der Consul ernannte
den Fabius, 3.) er ernannte den Fabius, den Dictator, den Dictator Fabius.

y) Wir halten Demosthenes fiir den grofiten Redner des
Altertliunis. Den Koloss von Rhodus suh man fiir ein Welt-
tvunder an. Das Gesetz erkldrt Wucherer fiir ehrlos (—fiir
Ehrlose).

Note. Dieses Prapositionalobject ist nicht \vie die beim Activum der co¬
pulativen Verba bloG der Form. sondern auch dem Gedanken nach (Iogisch) ein
Accusativ.

4.) Ein Accusativ und ein Pra posili on alausdruck.

Die Spartaner iibten ihre Junglinge in den Waffen.
Sie zwangen dieselben zu Enibehruntjen und Strapazen. Fine
reidie Ernte befreit den Landmann von vielen Sorgen. Der
IVanderer fragt den Begegnenden um den rechten IVeg. Sul/a
beschenlde sekte Veteranen mit Landereien. Befreit midi darov
(d. h. von dieser Sadie).

2 *
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§ 36. Unterscheidung zwischen Attribut und Object.

a) Unterscheide die Attribute von den Objecten. Vergleiche § 34,1.
Attribut: Die Abvvenclung vom Boseii beruhigt das Herz. Obiect:

Wende dicli ab vom Bosen. — Gracchus hielt eine Rede iiber die Nothlage
des Volkes. Ein Zweifel am Gelingen seiner Fahrt hittte dem Columbus das
Leben gekostet. Die Plebejer iibten Rache an ihrem Feinde Coriolan. Das
Streben der Romer nach der Weltherrschaft wurde den Carthagern ver-
derblich.

Note. Jedes Substantiv, selbst ein attributives, kann durch ein Attribut er-
weitert werden; bei welchen attributiven Substantiven obiger Siitze ist dies der Fali?

b) Vergleiche § 34, 2 a.
Attribut: Die Erfahrdng im Kriege (Kriegserfahrung) fuhrte den Epami-

nondas zum Siege. Object: Epaminoridas war erfahren im Kriege. — Die štete
Bereitschaft zum Kriege (Kriegsbereitschaft) schiitzte die Spartaner vor den
Heloten. VVallensteins Sorge fiir die Soldaten war bekannt. Der Sieg iiber
Perseus wurde leicht errungen. Das Vertrauen auf ihre Zahl fuhrte die auf-
standischen Sclaven ins Verderben. Der Dicliler Ovid erzahlt die Vervvandlung
der lo in eine K uh.

c) Vergleiche § 34, 2 b.
Attribut: Die Eifersucht auf Sulla bewog den Marius zum Biirgerkriege.

Object: Marius war auf Sulla eifersiichtig. — Verlegenheit um das Wort
kannte Cicero nicht. Die Absichten der Perser auf Griechenland haben drei
Feldziige verursacht. Im Argwohn gegen alle gewobnte sich Mithridates an
Gift. U. s. w.

Immer ist zu bedenken, dass das Attribut. die Prage was fiir?
beanlwortet und ein Substantiv erweit.ert, das Object aber ein Verb
oder Adject.iv erganzt.

D. Das Adverbiale.
§ 37.

Erklarung. Karl schreibt einen Brief? Wo? Hier, im Zimmer.
Wann? Jetzt, am Margen. Wie? Sehr schon, mit AufmerJcsamJceit.
Warum? Aus Liebe m den Eltern.

Wahrend das Object (Brief) als Erganzung des Pradicat.es (schreibt)
im Sat.ze stehen musste, wird durch die Beantwortung der obeh
stehenden Fragen das Pradicat nur naher bestimmt. Die naheren,
nicht nothwendigen, sofidern bloB zufalligen Bestimmungen des
Pradicat.es nennen wir Adverbialien.

Das Adverbiale bestimmt den Orl, die Zeit., die Weise und
den G rund der Handlnng.
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§ 38. Das Adverbiale des Ortes.
Auf die Frage wo?

a) Jlier ist gut sein. Dort steht der Feind. Gute Menschen gibt
es iiberali. Wo sind deine Biichei;?

b) Die Kronlander, ivelche diesseit(s) der Leitha liegen, nennt
man lcurzweg Cisleithanien, die jenseit(s) der Leitha ge-
legenen Transleithanien. Was lebt aufierhalb der Well?

c) Sparta ist in Griechenland gelegen. In den krainischen
Bdchen gob es (=waren) grofie Krebse. (Das tvaren ist hier nicht
bloBe Copula, sondern ein selbstandiges Verb.) — Der Babe toohllt
auf der hohen Pappel. Die schlanken Pappeln stehen a n
den TJfer n der Fliisse.

Das Adverbiale des Ortes ist enlvveder ein Adverb (a) oder ein
Drapositionalausdruck (b, c).

Das prapositionale Adverbiale aul' die Frage steht entweder
im Genetiv (b) oder im Dativ (c).

Note. Merke den Genetiv: \Vir iverden hSh.erin Orlu anfrageu.

Auf die Frage foohin?

a) Die Schwalben ziehen Jeri. Die Strafje geht bergauf, bergab.
Schaut h in! Geht hin auf, hiniiber, hinunter, hinab. Dagegen:
Kommt her, herauf, heriiber, herunter , herab. LinJcs
(eigentlich: nach links) geschaut!

b) Die Schtvalben ziehen im Ilerbste nach dem Sikien, nach
Afrika. Hannibal fiihrte das Heer iiber die Alpen. Ein
Theil von Gallien erstreckte sich gegen Nor den. Die ersten
Schiffer ivagten sich nicht ins offene Meer, auf die
hohe See.

Das prapositionale Adverbiale auf die Frage wohin? steht zurneist
im Accusativ.

Auf die Frage tvoher?
Von der Štirne heifi rinnen muss der Schweiji, soli das

Werk den Meister loben,'doch der Segen kommt von oben. Aus
der Wolke zuckt der JStrahl. hn\Friihlinge treiben die Hirten
aus den Thaler n auf die Alpen.

Welche Fragen beantvvortet das Adverbiale des Ortes?
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§ 39. Unterscheidung zwischen Ortsbestimmung (a)
und Attribut (b).

a) In deinem Gai’ten bliihen Blumen. b) Die Blumen in deinem Garten bliihen.
(Was fiir Blumen bliihen?) — a) Pyrrhus siegte bei Heraklea. b) Den Sieg bei
Heraklea hat Pyrrhus schwer errungen. — a) Dort kraht der Hahn. b) Der Hahn
dort (jener Hahn) kraht. — a) Im Kriege vermag das Gluek viel. b) Gliick im
Kriege (Kriegsgliick) war oft der Weg zum Throne. — a) Auf dem Capitol stand
der Tempel des Juppiter. b) Der Tempel auf dem Capitol (der capitolinisehe Tempelj
war dem Juppiter geweiht. — a) Wir gehen durch den Wald. b) Der Weg durch
den Wald ist kiihl. D. a. m.

§ 40. Das Adverbiale der Zeit.
Auf die Frage wann? nne oft?
a) Heute musst du sden, ivillst du morgen ernten. Wer jetzt

nicht fleifiig arbeiten tvill, wird es spat er nudit konnen. Geli
fruh ins Bett und stek zeitig auf, so verlangerst du deinen
Lebenslauf. Der Verschtvender gibt oft, der Sparsame selten,
der Geizhals ni e, niemals.

b) Des Morgens und des Abends sind die Vogel am rnuntersten,
des Mittags ruhen sie, des Nachts schlafen sie.

c) Die Sonne geht j eden Tag auf. Es ist nicht ali e Tuge
Sonntag.

d) Maria Theresia bestieg deti Thron im Jahre 1740 und stari
nach einer vierzigjdkrigen Regierung. Wahrend des
ersten punischen Krieges, im ersten punischen Kriege
erbauten die Romer zuerst eine Kriegsflotte. A m Ende des
Kampfes mit Carthago liefien sie dieselbe verfallen. Die Schlacht
begann beim Anbruche des Tages und endete erst mit deni
Eintritte der Nacht. Hochmutli kommt vor dem Falle.

Als Adverbiale der Zeit. kann stehen ein Adverb (a), ein Gene-
Iiv (b), ein Aceusativ (c), ein Prapos.itionalausdruck (d).

Auf die Frage innerhalb tvelcher Zeit?
In drei Tagen will ich den Tempel wieder aufbauen. In

einer Stunde schlug Aemilius Paulus den Konig Perseus.

Auf die Frage loie tange? auf wie tange?
Das Richtige beivdhrt sicli immer, es danert ewig. Das

Mittelalter dauerte ein Jahrtausend. Wir haben die ganze
Nacht gearbeitet. Maria Theresia hat 40 Jahve, durch
40 Jahre regiert. Ich leihe dir das Bucli auf eine Woche.
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Auf die Frage seit wann? bis toann?
Hannibal hasste die Homer v on Jug en d auf, seit seiner

Kindheit. Er kdmpfte gegen sie bis a n sein Leben s en d e.
Vom To de Josefs II. bis auf den heutigen Tag sind fast hun-
dert Jahre verflossen. Frei war der Sclmeizer v on altersher.

Auf welche Fragen steht das Adverbiale der Zeit?
Unterscheide: Nach der Ai-beit ist gut rtilien. (Wann?) — Rube nach

der Arbeit schmeckt ain siibesten. (Was filr eine Puhe?) — Die Schlacht dauerte
durch drei Tage. (Wie lange?) — Eine Schlacht durch drei Tage muss blutig
sein. (Was fiir eine Schlacht?) — Vor dem Tode ist niemand glucklich zu preisen.
(Adverbiale.) — Vor dem Tode ist niemand sicher. (Object.) — Ehrlich wahrt a m
liingsten. (Adv.) — Am einundzwanzigsten Juni ist der Tag am langsten,
der langste. (Pr&dicat.)

§ 41. Das Adverbiale der Weise und des Grades.

a) Der Buhm ist nicht leicht zu enoerben. Der Lehrer ivar
ernstlich bose. Ilir habt eure Aufgaben vorzuglich ge-
macht. Ismael ware in der Wuste fast verschmachtet. Der
Feind wurde gdnzlich geschlagen. Sei nicht allzu frohlich.
Der Kranke befindet sicli m er ki i c h besser. Es ist heute
sehr (uberaus, ungemein, recht) schon.

b) Der Buhm ist nicht leichten Kanfes zu enoerben. ZumHimmel
schaue fr oh en B ličke s. Der Lehrer war ali en Er n st e s
bose. Leicht en Sinnes zieht der Bursche durch die Welt.

c) Der Buhm ist nicht mit leichter Muhe zu enoerben. TJnter
dem Jubel des Volkes hielt der Kaiser seinen Einzug in
die Stadt. Audi der erwachsene Homer musste nach dem
Willen seines Vaters handeln. Ertraget alles mit Geduld.
Wer wird sich zu Tode krdnken ?,

d) Der Buhm ist nicht ohne Muhe zu enoerben. Sie stritten um
die Wette, aufLeben und Tod, bis aufsMesser. Ohne
Zustimmung des Senates komite bei den Bornem niemand
ein Anit erlangen.

Das Adverbiale der Weise kann sein: ein Adverb (a), ein Genetiv (b),
ein dativischer (c), ein aecusativischer Prapositionalausdruck (d).

Auf welche Fragen steht das Adverbiale der Weise und des Grundes?
Note. Hieber gehort aucli das Adverbiale der Bejahung und das

der Ver n ein u n g. I)a hast geiviss getrUumt. Icht habe. nicht, mit nicht en
gelogcn. Das wdre ungeftihr dasselbe. Das ist schlechterdings unmoglich.
Jlir habt ivohl von Alexander dem Grofen gehort?
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§ 42. Unterscheide das Adverb der Weise von dem
unflectierten Adjectiv.

Adverb.

Der Reclner sprach sehr deutlich.
(Wie? in. tvelcher Weise?)

Časar schrieb leicht verstandlich.
Dein Brief ist sehr fliichtig aufgesetzt.

MancheGeisteskranke geberden sieh toll.
Max schreibt schon.
Der Kaiser sprach zu den Bittstellern

sehr gnadig.

Adjectiv.

Seine Rede war sehr deutlich. (\Viti
beschaffen? Was filr eine?)

Seine Werke sind leicht verstandlich.
Dein Brief ist fliichtig.
Vor den Haschern . fluchlig (fliehendj

wurde Cicero ermordet.
Sie sind toll.
Seine Schrift ist schon.
Der Kaiser war sehr gnadig.

§ 43. Das Adverbiale des Grundes.
1.) Auf die Frage warum? aus uielcher Ursache?

Der Stein fallt vermbge seiner Schwere. Der Gott Mura
schrie laut vor Schmerz. Wegen der ausgebrochenen
Pest verliefien viele das Land.

2.) Auf die Frage toeshalb? aus welchem Beioeggrunde?
Themistocles nutzte seiner Vaterstadt aus Dlirg e iz. Wir

beivundern den Epaminondas wegen seiner Uneigenniitzig-
keit. Jeremias weinte um Jerusalem.

3.) Auf die Frage icoran?
Den Thoren erkennt man a n den viel e n W'ort en. (Div

vielen Worte sind der 6rund, dass mr den Thoren erkennen.) (Jasam Be-
richten nach (zufolge)strebten die Gallier stets nach Neuerungen.
(Nach den Berichten uiissen wir, dass etc.) Wir lcennen manche Menschen
nur dem Namen nach.

4.) Auf die Frage wozu? zu melchem Zwecke?
Du hast die Hdnde zur Arbeit. Die Cimbern zogen auf

Eroberungen aus. Fiir das Wohl braver Kinder opfern
die Eltern alles. Die Schweizer dienten um Sold.

5.) Auf die Frage ivoraus? aus was filr einem Stoffe?
Die dltestenWaffenundWerkzeuge wurden aus Stein gemacht.

(Dagegen: Die Waffen aus Stein = die steinernen Waffen.) Die
Korper vieler Thiere bestehen aus harten Knochen, iveichem
Fleische und rothem Blute.
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6.) Auf die Frage womit? durch ivelches Mittel?

Die Adler kdmpfen mit den Schndbeln. Die Blumen er-
gotzen durch ihre Farbe ('mittels ihrer Farbe). Durch
Turn en stdrkt man den Leib.

Note. Vom Adverbiale des Mittels (a) ist das der Gesellschaft (f>)
za unterscheiden: a) Noch im Mittelalter hat man mit Sclaven Handel ge-
trieben. b) Salomon hat mit Hiram von Tgrus Handel getrieben.

7.) Auf die Frage unter ivelcher Bedingung? in welcliemFalle?

Bei grofi em FleiJJe kann auch der Schivache etivas er-
reichen. Ohne Schweifi ist kein Ruhm zu gewinnen. Im Fali
einer Niederlage tvčire das ganze Heer vernichtet worden.

Note. Unterscheide Ursache (a) und Bedingung (b): a) Bei so
solidnem Wetter stromte alles aus der Stadt. b) Bei schonem Wetter werden wir
die Reise antreten. — a) Bei den anhaltenden Regengiissen verdarb die Ernte.
b) Bei anhaltenden Regengiissen verdirbt die Ernte, wird die Ernte verderben.

8.) Das Adverbiale der Concession (Einraumung.):

Fiir sein Alter ist der Vater noch sehr riistig. (Ich gebe zu,
ich raume ein, dass der Vater alt ist; dagegen niiisst ihr einraumen,
dass er noch sehr riistig ist.) Trotz seines Alters ivollte Marius
zimi siebentenmale Consul iverden. Ungeachtet des heftig-
sten Sturmes landete Časar in Griechenland.

Schlussbemerkung.

Ein Sat.z, vvelcher bloB aus Subjeet und Pradicat besteht, ist ein
enger Sat.z; erweitert heiBt derjenige, in welehem nebst diesen
Haupf.gliedern noch andere vorkommen.



Vom Substantiv.

I. Numerus, Genus.

§ 44.

a) \Vas ist ein Substantiv? Sieh § 9.
Wie vielerlei Substantive kennst du? Sieh § 9.

Von den concreten Substantiven merke die zwei Arten: 1.) Eigen-
namen, notnim propria, welche nur einer Person oder Sache eigen
eind; z. B. Franz, 'Emina, Domu, Wien. 2.) Gal.tungsnamen,
nomina uppellativa, die eine ganze Gattung von Dingen benennen;
z. B. Mann, Fran, Fluss, Stadt.

h) Bei jedem Substantiv ist viererlei zu beriieksichtigen:

1.) die Zalil 1 , numerus;
2. ) das Geschleeht, genus;
3.) der Fali, casus;
4. ) die Abanderungsart, declinatio.

c) Wie vielfach ist der Numerus und wie wird er bestimmt? Sieh g 10.
d) Wie vielfach ist das Genus? Durch welches Wortchen und auf welclie

Weise wird es bestimmt? Sieh § 11.
tjbnng. Setze die folgenden Substantive in die Einzahl auf die Frage wer9

d. h. in den Nominativ (sieh § 8), stelle vor den Nominativ den passenden be-
stimmten Artikel und gib darnach das Genus an: Die Hiite der Frauen haben
verscbiedene Formen. Ein Wanderer naherte sicli der Hutte und bat um ein
Almosen. Treue Freunde geben einen sichereren Schulz, als starke Schlosser,
dicke Mauern und hohe Walle.

1 Soli der Schuler das Geschleeht bestinnnen, so muss er Singular und
Plural schon unterscheiden klinnen (sieh § 11); daher wird vom Numerus
zuerst gebandelt.
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II. Die Casus.
§ 45.

Es gibi. im Deutschen vier Casus (Falle):

1.) Nominat iv (Werfall) auf die Frage wer? oder ivas? S. §§ 8, 13.
2.) Gen e ti v (Wessenfall) auf' die Frage tvessen? S. §§ 20, 31, 22.
3.) Dativ (Wemfall) auf die Frage wem? S. §§ 32, 23, 34, i.
4. ) Accusativ (Wenfall) auf' die Frage wen? oder was? S. §§ 33,

24, 34,2.

Note. Der Rufefall, Vocativ, ist immer dem Nominativ gleich. Sieh § 19.

Declinieren (abiindern) heiBt, die vier Casus eines Wortes in
beiden Zahlen der Reihe nacb bilden.

§ 46. Die Deelination des bestimmten Artikels.
Singular (Einzahl).

Der Dlural lautet, fur alle drei Geschlechler gleich.

§ 47. Ubung.

1.) Wie viele der finden sich in der obigen Tabelle? Gib von den
folgenden der und somit auch von den ihnen folgenden Adjectiven
und Substantiven den Numerus, das Genus und den Casus an.

Der Wanderer gedenkt in der Ferne der trauten Heimat,
der guten Venvandten, vor allem aber der lieben Mutter. Der
Geruch der Blumen ist so verschieden, ivie der Glanz der
Metalle.
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2.) Wie viele die kommen in der obigen Tabelie vor? Bestimme
die folgenden naeh Numerus, Genus und Casus.

Die klugen Frauen koren gern die erfahrmen Mdnher er-
zdhlen und belehren dann durch die schonen Erzdhlungen die
tvissbegierigen Kinder. Die Sohne und die Tochter prdgen die
gehorten Wunderdinge tief in die Seele.

3.) Wie viele des, dem und den stehen in der Declinationstabelle?
Bestimme die folgenden.

Des Vaters Liebe ist das Gliick des Kindes. Audi unter
dem sddeditesten Dache ist dem schlichten Manne wohl. Deu
Mdusen gieng es in dem Streite mit den Frdschen gar sddecht.
Die Krebse eliten aus den Uferlddie.ru herbei und entschieden
den Kampf

§ 48. Declination des unbestimmten Artikels.

Ma s c u 1 i n u m
N. ein (Mann)
G. eines (Mannes)
D. einem (Manne)
A. einen (Mann)

Manner

Singular.

F e m i n i n u m
eine (Frau)
einer (Frau)
einer (Frau)
eine (Frau)

Plural.
Frauen

Der unbestimmte Artikel hat keinen Plural.

N e u t r u m
ein (Kind)
eines (Kindes)
einem (Kinde)
ein (Kind)

Kinder

111. Die Declinationsarten.

a) Sing. N. der Tag
der Geist
der Engel

b) Sing. N. der Mensch
der Affe

c) Sing. N. das Hemd
die Blume

§ 49.
G. des Tages

des Geistes
des Engels
des Menschen
des Affen
des Hemdes
der Blume

Plur. N. die Tage
die Geister
die Engel
die Menschen
die Affen
die Hemden
die Blumen

Wir unterscheiden im Deutschen drei Declinationsarten oder kurz
ausgedruckl: Declinalionen:

a) die starke, b) die schwache, c) die gemischte.
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a) Zur starken Declination gehoren diejenigen Substantiva, die
im Gen. Sing. es, s oder keine Biegungssilbe, im Plural e oder er
annebmen oder unverandert bleiben.

b) Zur scliwachen Declination gehoren diejenigen Substantiva,
die fur alle Gasus en oder n an den Nom. Sing. ansetzen.

Note. Das n ist aus en durch Wegwerfung des e entstanden.

c) Zur gemischten Declination gehoren diejenigen Substantiva,
welche den Singular stark, den Plural aber schwach bilden.

A. Die starke Declination.
§ 50. Mascylina ohne Umlaut.

a) Sing. N. der Tag
G. des Tages
D. dem Tage
A. den Tag

Plur. N. die Tage
G. der Tage
D. den Tagen
A. die Tage

b) der Geist
des Geistes
dem Geiste
den Geist
die Geister
der Geister
den Geistern
die Geister

e) der Engel
des Engels
deir, Engel
den Engel
die Engel
der Engel
den Engeln
die Engel

Im Dativ Plur. setzen alle Substantiva en an, wenn sie nicht
schon im Nom. Plur auf en ausgehen, in welchem Falle nichts an-
gehangt wird. In den Kasten (nicht Kastenen) hangen Kleider.

a) Das Genus und der Plural der nachstehenden Substantiva
werden oft unrichtig gebraucht; die regelrechten Formen sind:

Gips der, nicht das.
Hirsch; Gasthof zum Hirsche.
First des Ilauses, auf dem Firste.
Kapaun, die Kapaune.
Knecht; er schlug den Knecht.

Wirt, b

Krebs, die Krebse.
Monat der, nicht das.
Schild des Ritters, die Schilde.
Stift, Bleistift, die Štifte.
Straufi (der Vogel), des Straufies.
i Wirte.

Note. Gebrauchlieh ist von:
der AmoaU — die Anumlte und die Amviilte,
der Kasten — die Kasten und die Kasten,
der Magen — die Magen und die Mdgeit,
der Mops — die Mopse und die Miipse,
der \Vagen - die Wagen und die WSgen;

allein der Umlaut isl. ejgentlich fulscli.
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Nach b) declinieren nur noch: der Leih (dagegen der Laib
Brot, die Laike), der Wicht (aber der Bbsewicht, die Bosetoichter und
d,ie Bbsewichte).

Nach c) declinieren alle mehrsilbigen auf -el, -em, -en, -er und
das Wort Kuse.

Esel, die Esel. Sessel, die Sessel.
Husten der, nicht. die. Stiefel, die Stiefel.
Polster der und das. Teller der, nicht das.

Zettel der, nicht. das.

§ 51. Masculina mit Umlaut.

n) Sing. N. der Bock
G. des Bockes
D. dem Bocke
A. den Bock

h) der Wurm
des Wurmes
dem Wurme
den Wurm

c.) der Sattel
des Satteis
dem Sattel
den Sattel

Pl ur. N. die Bocke
G. der Bocke
D. den Bocken
A. die Bocke

die VViirmer
der Wurmer
den Wiirmern
die Wurmer

die Sattel
der Sattel
den Sattel n
die Sattel

Munche starke Masculina nehmen im Plural den Umlaut an.

a) Von den nachstehenden Wortern hitri, man oft unrichlige Plu-
rale; die richt.igen sind:

Balg, die Balge.
Bug, die Biige.
J)er Chor, die Chore; das ('kor

hal. die Chore; auf den Chorm
singen die Silnger Chore.

Flor, die Trauerflore.
Gaid, die Gdule.
Geruch, die Geruche.
Cardinal, die Cardindle.

Nap/, die Ndpfe.
Saal; der Umlaut von aa ist. a,
daher die Šale.

SchranJc, die Schrdnke.
Stranj); die Straujje riechen, die
Stranj]e laufen.

Stumpf, die Stiimpfe.
Zoll; Ziille zalilt man, Zolle inissl
man.

Hegel zn b): Alle, welche im Plural er anset.žen, miassen (wenn
sie desselben fahig sind) den Umlaut annehmen; aber nicht alle,
welche den Umlaut erhalten, nehmen im Plural er an.

Merke aber: Der Minul, die Munde; dagegen der Vormund, die Varni iinders,
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Decliniere nach c) und vermeide die oft. zu hdrende Plural
bildung ohne UtnlauL Man sagi:

der Boden, die Boden;
der Graben, die Graben;
d,er Hammel, die Hdmmel;
der Hammer, die Htimmer;

Wohl aber: der Bogen, die Bogen

der Laden, die Leiden;
der Ofen, die Ofen;
der Schnabel, die Schnabel;
der Schtoa-ger, die Sehtvager,

und vveniger gut, d,ie Bogen.

§ 52. Starke Feminina.

Ohne Umlaut. Mit Umlaut.
a) Sing. N. die Kenntnis

G. der Kenntnis
D. der Kenntnis
A. die Kenntnis

Plur. N. die Kenntnisse
G. der Kenntnisse
D. den Kenntnissen
A. die Kenntnisse

Die starken Feminina bleiben im Singular unverandert; im
Plural nelimen sie e an (a, b) oder sie bleiben unverandert. (e)
(aul-ier Mutter geborl. hierher nur noch Tochter).

Kein Femininum setzt im Plural er an.
Die Nachi, die Nudite, aber die Weihnarhten; die Nalit, die

Ndhte; die Schnur, die Schniire.

§ 53. Starke Neutra ohne Umlaut.

a) Sing. N. das Thier
G. des Thieres
D. dem Thiere
A. das Thier

b) das Bild
des Bildes
dem Bild e
das Bild

c) das Lager
des Lagers
dem Lager
das Lager

Plur. N. die Thiere
G. der Thiere
D. den Thieren
A. die Thiere

die Bilder
der Bilder
den Bildern
die Bilder

a) Merke die richligen Formen:

die Lager
der Lager
den Lagern
die Lager

Dan Bern, die Beine.
Das Bund Stroh. die Bunde
Stroh.

Das Gas, nicht die Gas.

Das Gefdfi, die Gefdfie.
Das Bohr, die Bohre.
Das Boss, die Bosse.
Das Tli or, die Thore,
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b) Das Schild des Wirtshauses, die Schilder, sieh § 50, a. Das
adelige Stift, die adeligen Štifte und Stifter ; dagegen der Bleistift
nur die Bleistifte. Sieh § 50, a.

§ 54. Starke Neutra mit Umlaut.

Sing. N. das Amt
G. des Amtes
D. dem Amte
A. das Amt

das Dorf
des Dorfes
dem Dorfe
das Dorf

das Tuch
des Tuches
dem Tuche
das Tuch

Plur. N. die Amter
G. der Amter
D. den Amtern
A, die Amter

die Dorfer
der Dorfer
den Dorfern
die Dorfer

die Tiicher
der Tiicher
den Tiichern
die Tiicher

Alle starken Neulra (und Masculina, § 51, b), wel'che im Plural
er ansetzen, nehmen (wenn sie desselben fahig sind) zugleieh den
Umlaut. an. Und umgekehrt:

Alle st.arken deutschen Neul.ra, nicht aber auch Masculina,
welehe im Plural den Umlaul annehmen, set.zen zugleieh er an.

Das Kloster, die Kloster. Das Wort ist nicht deutsch, es stainmt von dem
lateinischen claustrum -i und kann daher den Umlaut annehmen, ohne er an-
zuhangen. Der Schlag, die Schldge; der Solin, die Soline u. dgl. gehoren zu
jenen Masculinis, welche den (Jmlaut, nicht aber er annehmen.

Umlaut und er im Plural sind also bei den Neutris unt.rennbar, bei
den Masculinis trennbar, bei den Femininis koinmt er gar nicht vor.

B. Die schwache Declination.
§ 55 -

a) Sing. N. der Held
G. des Helden
D. dem Helden
A. den Helden

Plur. N. die Helden
G. der Helden
D. den Helden
A. die Helden

Decliniere nach a):
Der Schenk, die Schenken.
Der Thor, die Thoren; dagegen
das Thor, die Thore.

h) der Erbe
des Erben
dem Erben
den Erben
die Erben
der Erben
den Erben
die Erben

Der Buchstab, die Buchstaben ;
dagegen der Štab, die Štabe.

Der Unterthan, des Unterthanen und
des TJnterthans; die Unterthanen.
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Decliniere nach b):

a) alle mehrsilbigen auf -e, auBer Kaše (sieh § 50, c): Affe, Sclmabe,
Turke, Schwede u. a. m.;

Note. Das Volk liisst das e oft weg und sagt: der Aff, Schteab, Tiirh u. a. m.

(S) der Ungar,
der Baier,
der Kafer,
der Pornmer,

des Ungarn,
des Baiern,
des Kaffern,
des Pommern,

die Ungarn;
die Baiern;
die Kaffern;
die Pommern;

alle ubrigen Volkernamen auf -er werden stark decliniert..

Des Osterreichers, die Steirer, Kdmtner, Krainer, des Atheners,
die Carthager.

Merke: Sing. der Plerr, des Herrn, dem Herrn, den Herrn;
Plur. die Plerren, der Plerren, den Herren, die Herren.

1.) Nur Maseulina gehdren zur schwachen Declination.

2.) Schwache Formen von Femininen im Singular haben
sieh noch in Redensarten, Gedichten und Zusammensetzungen erhalten.
Ist der Faden noch so fein gesponnen, eintnal kommt er dennoch an
die Sonnen. Von Gottes Gnaden, auf Erden, Roslein auf der Heiden,
Sonnenuhr, Lindenblatt, von Seiten = vonseiten.

C. Die gemischte Declination.

§ 56 .
a) Sing. N. der Staat

G. des Staates
D. dem Staate
A. den Staat

PUir. N. die Staaten
G. der Staaten
D. den Staaten
A. die Staaten

Maseulina.

b) der Stachel
des Stachels
dem Stachel
den Stachel
die Stacheln
der Stacheln
den Stacheln
die Stacheln

Decliniere nach a): Dom (aber auch die einzelnen Dorner), Mast,
Psalm (nicht. die Psalme), Schmerz, Strahi, Zins;

nach b): Vetter, Gevatter, See, Plur. die Seen.

Merke: Der Sporn, des Spornes, die Sporen.
Hoinrich, deutsclie Grammatik f. d. I. Cl.
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§ 57. Feminina.

a) Sing. N. die Frau | b) die Tanne [ c) die Angel

Alle Feminina werden im Singular stark decliniert.
Plur. N. die Frauen

G. dei' Frauen
D. den Frauen
A. die Frauen

die Tannen
der Tannen
den Tannen
die Tannen

die Angel n
dei' Angeln
den Angeln
die Angeln

1.) Fast alle Feminina gehoren zur gemischlen Declination.
2.) Die auf -e, -el, -er verlieren wie die Masculina und Neutra dieser

Ausgiinge das e der Flexion und setzen daher im Plural nur n an;
die Mauern.

Merke: I)ie Konigin, Plur. die Kiiniginnen, und so alle auf -in.

§ 58. Neutra.

Alle Neutra vverden im Sing. stark decliniert. Schwach im
Plural sind nur folgende:

die Augen, Betten, Herzen, Hemden,
die Oliven, Leiden und die Enden.

Merke: Sing. das Herz, des Herzens, dem Herzen, das Herz;
Plur. die Herzen.

§ 59. Declination der Eigennamen.

1. a) Sing. N. Karl
G. Karls
D. Karl
A. Karl

Plur. N. die Karle

h) Lessing
Lessings
Lessing
Lessing
die Lessing

e) Maria
Maria s
Maria
Maria
die Marien

Im Singular setzen die Eigennamen nur im Geneliv eine Flexions-
endung (s) an.

Trn Plural sind die Masculina stark, indem sie e ansetzen (a)
oder unverandert. bleiben (b); die Feminina sind schwacli (e).

2.a) Sing. N. Franz
G. Franzens
D. Franz
A. Franz

b) Voss
Vossens
Voss
Voss

c) Marie
Mariens
Marie
Marie

Plur. N. die Franze die Vosse die Marien
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Die mannlicben Eigennamen auf -s, -z, -x {a, b) nehmen im
Gen. Sing. ens, die weiblichen auf -e (c) nehmen m an.

Lander- und Ortsnamen auf einen Ziscblaut. umschreiben den
Genefiv mittels von oder in. Die Grofie Roms, dagegen die Biider
von oder in Teplitz. Die Landenge Corinths, aber die Meerenge von
Bgzanz. Die Hdfen Italiens, dagegen die Htifen von Hellas.

3 . a) Hannibals Siege. b) Die Siege des Hannibal.
Die Werke Homers. Die Werlce des Homer.

Die Eigennamen bleiben unverandert, wenn der Artikel vor
ihnen sf.eht.

4.) Kaiser Franz Jose/s Begierung. Johann Wolfgang Goeihes
Werke.

Von mehreren Eigennamen wird nur der letzte flectiert.
*

5.) Doctor Fuchs und sein Solin, die beiden Fuchse. Hoffmanu
junior und senior, die beiden Hoffmanne.

Eigennamen nehmen den Umlaut nicht, an.

6. ) N. Jesus Ghristus, G. Jesu Christi, D. Jesu Christo, A. Jesurn
Christum.

3*



Vom Adjectiv.

i.

§ 60. Adjectiv und Adverb der Weise.

1. a) Die Zeit ist schnell. h) Die Zeit jiiegt schnell.

a) Ein Adjectiv (Eigenschaftsvvort) gibt, an, wie etwas beschaffen
ist, sieh § 14; b) ein Adverb der Weise (Umstandswort) sagi, wie
elwas geschieht, sieh §41, a.

Z.wischen beiden muss genau unterschieden werden. Wieclerhole den § 42.

2. a) Die Zeit ist schnell. h) Die schnelle Zeit entfliekt.
c) Roslein roth. Mein Ritter ivert.

Das Adjectiv steht entweder pradicativ, d. h. als Pradicat (a), sieh
§ 14, oder attributiv, d. h. als Attribul (h), sieli § 15. Das attributive
Adjectiv steht. bisweilen auch im Deutschen — hint.er dem Sub-
stantiv (c).

§ 61. Ubereinstimmung mit dem Substantiv.

An jedem Adjectiv sind funt' Stiicke zu beachten:

1.) die Zahl, numerus ;
2.) das Geschlecht, genus;
3 . ) der Fali, casus;
4 .) die Abanderungsart., declinatio;
5 .) die Steigerung, comparatio.

Das Adjectiv stimmt mit seinem Substantiv in Numerus, Genus
und Gasus uberein; sieli §§ 14, 15, 47.
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II. Die Deelinatioii.
§ 62. Die schwache und starke.

Masculinum.
Schwach.

a) Sing. der, dieser gute Wein
des, dieses guten Weines
dem, diesem guten Weine
den, diesen guten Wein

Plur. die, diese guten Weine
der, dieser guten Weine
den, diesen guten Weinen
die, diese guten Weine

Stark.

b) guter, soleh guter Wein
gutes, soleh gutes Weines
gutem, soleh gutem Weine
guten, soleh guten Wein

gute, soleh gute Weine
guter, soleh guter Weine
guten, soleh guten Weinen
gute, soleh gute Weine

Femininum. Neutrum.
S eh wach. Stark. S c h w a c h. Stark.

a) die, diese guteSuppe
der, dieser guten S.
der, dieser guten S.
die, diese gute S.

die, diese guten S.

b) gute S.
guter S.
guter S.
,gute S.

gute Suppen

a) das gute Bier
des guten Bieres
dem guten Biere
das gute Bier

die guten Biere

b) gutes Bier
gutes Bieres
gutem Biere
gutes Bier

gute Biere

u. s. w. wie der Plural des Masculinums.

a) Steht. vor dem Ad.jectiv der bestimmte Artikel oder ein Wort
mit den Endlauten des bestimmten Artikels (z. B. dieser), so setzt es an
den Staram (gut) en an, es wird schwach decliniert;

b) steht vor ihm kein Artikel und kein Wort mit den Endlauten
des bestimmten Artikels, so nimmt es selber die Endlaute des letz-
teren an. Kurz: Nacb einem stark flectierten Worte geht das
Adjectiv schvvach, sonst, aber stark.

Bemerkungen. 1.) Stalt gutes Weines, gutes Bieres sagt man jef.zt
gewohnlich nach derschvvachenDeclination: giden\\Uimes,gtden\iiereii.

2.) Nom. und Acc. Sing. sind im Fem. und Neutr. wie bei allen
abanderliehen Redetheilen einander gleieh.

3.) Im starken Dativ Sing. des Masculinums und Neu-
trums setze riicht en statt, etn. Spridi dieses deutlich aus. Sie leerten
die Becher mit funkelndem Wein. Da fasst rnich der Strudel mit rasendern
Toben. Auf des Meeres tiefunterstem Grunde. Mit weichem Gefiihl. Mit schmei-
chelndem Munde. Mit zartem Erbarmen. Mit edlem Anstand. Zu eignem Ge-
winst. Er lastert die Gottheit mit siindigem Wort. Mit bescheidenem Schritt.
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Nachdrangt das Volk mit wildem Rufen. Mit scharfem Zahn. Auf heiTgem Grunde.
An seines Athems giffgem Wehen. Von ungeheurem Schrnerz zerrissen. Sie singen
von allem SiiCen, von allem Hohen. Aus rothem Golde.

Das Glas von leuchtendem Krystall — von einem leuchtenden Krystall.
Dagegen: Das Glas vom leuchtenden Krystall = von dem leuchtenden ICrystall.
Der Edle tadelt in mildem Tone = in einem milden Tone. Dagegen: lm milden
Tone = in dem milden Tone, welcher nicht verletzt. Wir stiegen aus an hei-
mischem Strande = an einem heimischen Strande. Dagegen: Wir stiegen aus
am heimischen Strande = an dem heimischen Strande.

Decliniere: Jener dichte Wald, jede schhne That, manches niitzliche Buch.

§ 63. Die Declination nach ein, kein u. dgl.
S i n g u 1 a r.

Masculinum.

N. ein, kein kluger Rath
G. eines, keines klugen Rathes
D. einem, keinem klugen Rathe
A. einen, keinen klugen Rath

Neutrum.

ein, kein kluges Wort
eines, keines klugen Wortes
einem, keinem klugen Worte
ein, kein kluges Wort

1.) Wie ein und kein Hectieren auch mein, dein, sein, unser, euer,
ihr. Da sie in drei Casus des Singulars (in welchen ?) ohne Flexions-
endung stehen, so geht in diesen das Adjectiv stark, in den anderen
Casus schwach, wodurch eine Art gemischte Declination entsteht.

2.) Warum hat. ein keinen Plural?

Sing. des Femininums.

3.) N. keine kluge That
G. keiner klugen That
D. keiner klugen That
A. keine kluge That

Plural aller drei Geschlechter.

keine klugen Rathe, Thaten, Worte
keiner klugen Rathe, Thaten, Worte
keinen klugen Rathen, Thaten, Worten
keine klugen Rathe, Thaten, Worte

Nach keine, meine, deine et.c. wird das Adjectiv schwach decli-
niert. (Sieh die zvveite Bemerkung in § 62.)

Decliniere in Satzen: Mein treuer Mund, deine falsche Katze,
sein schnelles Pferd, unser tvahrer Freund, euere game Kraft, ihr
freundlicher Blick.

Vergleiche dabei den Nom. Sing. mase. mit dem Gen. Plur. mase.:
unser tvahrer (nicht. ivahre) Freund, unserer tvahren Freunde; ihr
freundlicher (nicht freundliche) Blick, ihrer freundlichen Blicke; euer
grofer (nicht grofe) Garten, euerer grofen Gdrten.
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§ 64. Substantiviertes Adjectiv.

Nom. Der Kluge (== der kluge Mann) thut, was ein Erfahreuer
(— ein erfalirener Mann) rath.

Gen. jDes Klugen (— des klugen Mannes) Gliick ist eines Er-
fahrenen (— eines erfahrenen Mannes) Rath.

Substantivierle Adjective und Participien andern ihre Decli-
nalion nicht.

Decliniere demnach: der Bediente, ein Beamter.
Vergleiche die Declination des Substantivs das Gut und des

substantivierten Adjectivs das Gute.
Sin g u la r.

N. das G u t ist theuer
G. der Preis des G u t e s
D. auf dem Gute des Grafen
A. das Gut hat er verkauft

das Gute bewahrt sich
die Belohnung des Guten
strebe nach dem Guten
das Gute zieh dem Angenehmen vor

Plural.
N. die Guter D. den Giitern das Gute ist soviel wie alles Gute
G. der Guter A. die Guter und hat daher keinen Plural.

§ 65.

III. Die Compar at ion
des Adjectivs. des Adverbs.

1. Stufe: der Zeisig ist schon der Zeisig singt schon
2. Slufe: der Stieglitz ist schoner der Stieglitz singt schoner
3. Stufe: der Papagei ist am schonsten die Nachtigall singt am schonsten

Driickt das Adjectiv die Eigenschaft, das Adverb die Art und Weise
ohne Vergleichung aus, so stehen sie im Posili v, auf der ersten Stufe.

Bei der Vergleichung unterscheiden wir den Comparat.iv (die
zweile Stufe) und den Superlativ (die dritte Stufe).

§ 66. Bildung des Comparativs und Superlativs.
P. a) schnell b) neu 1 c) frisch . d) sanft
C. schneller neuer frischer sanfter
S. schnellst neuest frisehest sanftest

1.) Der Comparativ wird stets mittels er gebildet.
2.) Im Superlativ tritt st an (a); endigt aber das Adjectiv (und

Adverb) auf einen Vocal (h), einen Ziscblaut (c) oder auf -d, -t (d),
so tritt est an dasselbe.
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3.) P. edel, C. edler (statt edeler), S. edelst; P. trocken, C. trockner
(statt trockener), S. trockenst.

Die Adject.ive auf -el und -en konnen im Comparativ das e vor l
und n abwerfen.

§ 67. Umlautende und unregelmaBige Oomparation.
1.) P. alt C. alter S. altest

roth rother rothest
jung junger jungst

Einige Adjective (und Adverbien) nehrnen im Comparativ und
Superlativ den Umlaut an.

Merke besonders: hoch, hoher, hochst; nahe, naher, ndchst.
2.) UnregelmaBig sind:

P. gut
viel
(geringe)

die Adverbien:
P. bald

gern

C. besser
mehr
minder

C. eher
lieber

S. best
meist
mindest

S. am ehesten
am liebsten

Note 1. Decliniert werden Comparativ und Superlativ wie der Positiv.
Dir ist der hdrtere Kampf gelungen. Ein hdrterer Kampf. Du hast die scluverste
Pflicht erfiilU. Der Ubel grbfites ist die Sclmld. Das grafite TJbel.

Note 2. Participien (sieh § 27, b) werden wie Adjective decliniert und
gesteigert. P o s. N. Der schlagende Betoeis, ein schlagender Beweis; der ge-
griindete Verdacht, ein gegriindeter Verdacht. G. Bes, eines schlagenden Be-
iveises; des, eines gegriindeten Verdachtes u. s. w. — C o in p. N. Der schlagendere,
ein schlagenderer Beiceis. G. des, eines schlagenderen Beiveisesu. s. w. — S up. N.
Der schlagendste Beiceis, die gegriindetste Hoffnung. G. Des sehlagendsten Beiceises,
der gegriindetsten Hoffnung u. s. w.

§ 68. Mehrere Adjective vor einem Substantiv.
Mehrere Adjective vor einem Substantiv werden wie das erste

decliniert.
Ausgerungen ist der lange, verderbliche Streit. Ein langer,

verderblicher Streit.
Fernere Beispiele. Die Hoffnung, sie ist kein leerer, schmeichelnder Wahn.

Das erzahlt keine lebende, gluckliche Seele. Von dem grofiten deutschen Sohne.
Es reden und traumen die Menschen viel von besseren kunftigen Tagen, nach
einem glticklichen, goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. In derhochslen,
schrecklichsten Noth. Die einzige fuhlende Brust. Wer mit ungeweiliter, schul-
diger Hand den heiligen, verbotenen Schleier hebt.
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Adjectivische Numeralia (Zahlwdrter).

Cardinalia
(Grundzahlen).

ein, eine, ein, eins
z wei
drei
vi er

u. s. w.
zwanzig
einundzwanzig

u. s. w.

§ 69.
Ordinalia

(Ordnungszahlen).

der erste, die erste, das erste
der, die, das zweite
der, die, das dritte
der, die, das vierte

u. s. w.
der, die, das zwanzigste
der, die, das einundzwanzigste

u. s. w.

1.) Die Cardinalia stehen auf die Frage wie viel? zur Antwort,
die Ordinalia auf die Frage der ivievielte?

2.) Die Ordinalia werden (auBer der erste) aus den Cardinalien
gebildet, und zwar, indem man an diese bis 19 te und von 20 auf-
wiirts ste anhangt,.

§ 70. Declination der Cardinalia.
„ . . Vor einem Substantiv.
1 .) ein.

a) ein Berg I b) eine Wiese | c) ein Thal
eines Berges I einer Wiese eines Thales

u. s. w. wie der unbestimmte Artikel.

Ohne Substantiv.
N. Wie viele Manner, Frauen, Kinder kamen?—

(Nur) einer, eine, eines [eins] der, die, das eine
G. Wie vieler Manner, Frauen, Kinder erinnerst du dich? —

eines, einer, eines u. s. w. des, der, des einen
wie ein starkes Adjectiv. Sieh § 62, b. \ u. s. w. wie ein schw.

Adjectiv. S. § 62, a.
2.) Zwei und drei declinieren in gleicher Weise.

N. zwei Manner j die zwei Manner | beide die beiden
G. zweier Manner der zwei Manner beider etc. der beiden etc.
D. zweien Mannern j den zwei Mannern J stark; schwach;
A. zwei Manner i die zwei Manner I sieh § 62, b. sieh § 62, a.

3.) Die ubrigen Cardinalia haben nur noch im Dat.iv eine Flexions-
endung. Mit sechsen faliren. Auf allen vieren kriechen. Zu hunderten,
zu tausenden.
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§ 71. Declination der Ordinalia.
der erste, die zweite, das dritte mein erster, deine zweite. sein drittes
des ersten, der zvveiten, des dritlen meines ersten.. deiner zweilen, seines drilten

u. s. w. schwach; warum? u. s. w. nach § 63; ivarum?

Die Ordinalia werden wie Adjectiva deeliniert..

Note 1. Bei Aufzahlungen kann auch statt der erste, der zioeite, der dritte
stehen: cler eine, der andere (alter), der dritte. Es gab vier Stamme der
Crfiechen; die einen waren die Joner, die andern die Dorier, die dritten die Aoler;
von dlesen stammten die Achder.

Note 2. Das Fragezahlwort der wievielte wird wie ein schwaclies Adjectiv
deeliniert.

N. der ivievielte Tog? die teiemelte Stunde? das ivievielte Jahr?
G. des wievielten Tages? der mevielten Stunde'i des ivievielten JahresV n.s. w.



Die Pronomina
(Furworter).

§ 72.

Ein Pronomen (pro-nomen) steht fiir ein Nomen, d. h. fdr den
Namen einer Person oder Sache, um die unschone Wiederholung
desselben zu vermeiden. Die Pronomina sind:

1.) personalia, personliche;
Karl sprach zu Rudolf: Idi lese, du schreibst.

Sie stehen fiir den Namen einer Person.

2.) possessiva, besitzanzeigende;
. Karl sprach zu Fritz: Mein Budi liegt da, deines dort.
Sie stehen fiir den Namen des Besitzers.

3.) demonstrativa, hinweisende;
Karl sprach zu Fritz: Die s er Platz (der Platz da) ist
mein, jener (der dort) ist dein.

Sie weisen auf eine Person oder Sache hin.

4. ) r el a ti v a, beziehende;
Man tadelt den, welcher (der) sich selber lobt. Gut ist, iver
(derjenige, welcher) niemandemschadet. Wasgutist, dauert.

5.) interrogativa, fragende;
Mer ruft? Was willst du? Welcher Kdnig hat das alte
Perserre ich erobert?

6.) indefinita, unbestimmte.
Es ist j emand (wer) drau/Jen. Es wird etwa$(wus) geben.

Unterscheide:
1.) Der Artikel der, die, das steht immer vor einern Substanliv,

ist unbetont und wird kurz ausgesprochen. Der Mann pjiiigt.



44 —

2.) Das Demonstrativ der, die, das kann vor einem Substantiv
oder allein stehen und ist immer betont; wir erkennen es daran,
dass wir es mit dieser, jener verf.auschen konnen. Der (dieser) Mann
pflilgt, jener sat; der (dieser) ist fleifiig, jener trdge. S. oben 3.

“ 3.) Das Relativ der, die, das steht nicht. vor einem Substantiv
und wird gedehnt ausgesprochen; man erkennt es daran, dass es mit
welcher, welche, icelches vertauseht werden kann. Alexander der Grofie
tvar ein Mann, der (welcher) Millionen andere, aber nicht sich selbst
beherrschen konnte. S. oben 4.

Die Unterscheidung von tder, was, welcher etc. wird spater behandelt werden.

I. Pronomina personalia.

§ 73.
Wir unt.erscheiden drei Personen:

die erste, welehe spricht: ich — wir;
die zvveit.e, zu welcher man spricht: du — ihr;
die dritte, von welcher man spricht: er, sie, es — sie.

Ihre De
1. Person.

Sing. N. ich bin ein Knabe
G. meiner gedenken die Freunde
D. mir stavb der Vater
A. m ich freut das Stadtleben

Plur. N. wir sind Knaben
G. unser gedenken die Freunde
D. uns starb der Vater
A. uns freut das Stadtleben

lination,
2. Person.

du bist ein Mann
deiner vergessen wir nicht
dir starb der Sohn
d ich freut das Landleben
ihr seid Manner
euer vergessen wir nicht
euch gehorcht man
euch freut das Landleben

Plur. fiir alle drei Genera:
N. sie (kommen)
G. ihrer
D. ihnen
A. sie
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1. ) Nur bei der 3. Person unt.erscheidet. man das Geschlecht; aber
der Plural lautet — im Deutschen — fur alle Gesehlechter gleicli.

2.) Das persbnliche Furvvort der 3. Person steht. auch fur die
Namen von Dingen, da wir uns dieselben als Personen vorstellen
konnen.

Der Baum mirde gefdllt; er war alt. Die Bose wird die
Konigin der Blumen genannt; si e ist am schdnsten. Das
Veilchen ist bescheiden; e s duftet im Verborgenen.

3.) Der altere Geneti v Sing. mehi, dein, sein kommt nur noch
selten vor.

Vergiss mein (statt. meiner) nicht. Dein (statt deiner) gedenk
ich. Man spottet sein (stati seiner).

4.) Aus Hoflichkeit. reden wir die 2. Person mit dem Plural der
dritten an und scbreiben das Pronomen mit grobem Anfangsbuchstaben.

Geehrter Herr! N. Si e bedanken sich, dass ich
G. Ihrer gedachte und
D. Ihnen gratulierte; ich that es, weil ich
A. Si e hochschatze.

Note. Ura die Dative und Aecusative uns, euch untevscheiden zn kdnnen,
vertausche sie mit den Dativen mir, dir oder den Accusativen mitih, dich.

§ 74.
1. Person.

Sing. G. ich gedenke
meiner (selbst)

D. ich vertraue nur
mir (selbst)

A. ich vertheidige
rnich (selljst)

G. vvir gedenken
unser (selbst)

D. wir vertrauen
uns (selbst)

A. wir vertheidigen
uns (selbst)

Pl ur.

Das reflexive Personalpronomen.

2. Person.
du gedenkst deiner
(selbst)

du verlraust nur dir
(selbst)

du vertheidigst dich
(selbst)

ihr gedenket euer
(selbst)

ihr vertrauet euch
(selbst)

ihr vertheidiget euch
(selbst)

1.) Ist Subject und Object dieselbe Person, d. h. gelu die Handlung
des Subjecl.es auf dieses selbst zuriick, so wendet man das person-
liche Pronomen reflexiv, d. h. zuriickbiegend, an.

2.) In der 3. Person lautet das Reflexivpronomen im Dativ und
Accusat.iv beider Zahlen sich.

Kannst du es mit mir vertauschen, so ist es der Dativ. mit mich, so steht
es im Accusativ.

3. Person.
er gedenkt seiner (selbst)

er (sie, es) vertraut nur
sich (selbst)

er (sie, es) vertheidigt
sich (selbst)

sie gedenken ihrer
(selbst)

sie vertrauen sich
(selbst)

sie vertheidigen sich
(selbst)
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3.) Selbst verst.arkt, immer das vor ihm slehende Wort„ Es ist also
z. B. der Nominativ in: Er selbst (oder selber) lobt sich, kein andterer
lobt ihn ; es ist der Accusat.iv in: Er lobt sich selbst, keinen andern.

Note. Das Rellexivpronomen der 1. und 2. Person lautet nicht sich ; fehler-
haft ist also: Wir vertragen sich, wir setzen sich u. dgl.

II. Pronomina possessiva.
§ 75.

1.) Die besitzanzeigenden Fiimorfer sind: mein, dein, sein, unser,
mer., ihr. Sieh § 26.

2. ) Ilire Declination ist adjeel ivisoh. Sieh § 63.

3.) Tri 11 an unser, euer eine Flexion, so darf das e der End-
silbe er wegfallen (wie bei Adjectiven; sieh §64, Note).

unsere oder unsre
unseres » unsres
unserem » unsrem
nnseren . | unsren

euere oder eure
eueres » eures
euerem » eurem
eueren » eureti

§ 76. Das substantivische Possessivum.
a) Mit dem Artikel.

Singular. ; Plural.
1. Pers. ich lobe das Meine. das Meinige i wir loben das Unsre, das Unsrige
2. Pers. du lobst das Deine, das Deinige ihr lobet das Eure, das Eurige
3. Pers. er lobt das Seine, das Seinige 1 sie loben das Ihre, das [brige

sie lobt das Ihre, das Ihrige
es lobt das Seine, das Seinige
Mase. j Fem. Neutr.

N. der Meine, Meinige ! die Meine, Meinige das Meine, Meinige
G. des Meinen, Meinigen der Meinen, Meinigen des Meinen, Meinigen

u. s. w. wie ein schwaches Adjeetiv.

Steht das Possessivpronornen ohne Substantiv, und liat, es vor sich
den bestimmten Artikel, so deeliniert es wie ein schwaches Adjeetiv;
sieh § 62, a. Gewbhnlich erscheint es dann in der verlangerten Form:
Der Meinige, der Deinige u. s. w. Der Weise trdgt ali das Seinige
mit sich.

b) Ohne Artikel.
N. dein Hut ist schon, meine r, seiner, ihrer (nicht: ihr),

unserer (nicht: unser), euerer (nicht: euer) ist schoner
deine Schrift ist schon, meine, seine, ihre, unsere, euere ist schoner
mein Hans ist hoch, deines, seines, ihres, unseres, eueres ist bober.
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Steht das Possessivpronomen ohne Subslantiv und ohne Artikel,
so wird es wie ein starkes Adjectiv decliniert, indem es die End-
laute des bestimmfen Artikels annimmt. Sieh § 62, b.

III. Pronomina demonstrativa.

1, a) dieser
jetier
soleher

Mase.
b) N. ein soleher Freund

G. eines solehen Freundes
D. einem solehen Freunde
A. einen solehen Freund

Fem.
eine solehe Treue
einer solehen Treue
einer solehen Trene
eine solehe Treue

Neutr.
ein solehes Gliick
eines solehen Gliiekes
einem solclien Gliieke
ein solehes Gliick

a) Sie werden wie starke Adjective decliniert; sieh § 62.
- h) Steht. vor soleher, -e, -es der unbestimmte Artikel, so ist seine

Declination gemischt, wie die eines Adjeclivs; sieh §66.
2.) der j die j das

n) Vor einem Substantiv wird es abgeanderl. wie der bestimmte
Artikel;

Der (dieser) Spruch istgottlos: Wir sind uns selhst die Nachsten.
Des (jenes) edlen Mannes gedenkenalle Zeiten, der, fur andere
lebend, sieh verzehrte. D e n (jenen) Tapferen, die auf dem
Predil sieh opferten, ward ein Denhnal errichtet.

b) steht es selbslandig, so decliniert es auf folgendeWei.se:
Sing. N. der

G. dessen, des
D. dem
A. den

die
d e r e n
der
die

das
dessen, des
dem
das

Pl ur. in allen drei Gesohlechtevn:
N. die
G. d e r e n, d e r e r
D. denen
A. die

Der ist es, den ihr suchet; den greifet. Die hat das Lami
befreit. Das ist’s ja, was den Menschen zieret. Des (oder
dessen) Gliick ist fest begriindet, der es entbehren kanu.
Des (dessen) bedarf es nicht. Mummius zerstorte eine Stadt;
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Scipio hat deren zwei vernichtet. Wir urtheilen nicht iiber
Dinge, deren wir unlmndig sind. Verzeiht denen, die euch
ohne Absicht krdnkten.

e) Im Gen. Plur. steht. derer, wenn ein Relativum folgt.
Wir gedenken derer, die (welche) uns liebten. Die Pflege
derer, die (tvelche) uns gepflegt, ist unsre heiligste Pflinht.

Note. Der da, d. h. dieser, hat es gesagt. Die da, diese weifi es. Dan da,
dieses will ich. Der dort = jener, die dort = jene, das dort — jenes.

Dieser etc. weist wie der da auf ein nahes, jener wie der dort
auf ein entferntes Ding.

Unterscheide: Die Mutter sprach von ihrer Schicester und ihren Kin-
dern, d. h. den Kindern der Mutter. Die Mutter sprach von ihrer Scluvester und
deren Kindern, d. h. den Kindern der Schvvester. Der Kaiser iibergab den Ober-
befehl dem Herzoge und seinem Sobne, d. h. dem Sohne des Kaisers. Kr iiber¬
gab denselben dem Herzoge und dessen Soline, d. h. dem Sohne des Herzogs.

3.) Die zusaramengesetzten adjectivischen derjenige, derselbe.
der-jenige, die-jenige, das-jenige j der-selbe, die-selbe, das-selbe
des-jenigen, der-jenigen, des-jenigen ! des-selben, der-selben. des-selben

u. s. w. wie der Artikel und folgendes schvvaches Adject.iv.
Note. Ebenderselbe etc. ist ein verstiirktes derselbe und gleichbedeutend mit

der nUmliche.
Beispiele. Der Krieg ist das grofite Ubel, dennoch sind wir stets auf den¬

selben gefasst. Gewisse Thiere bleiben nicht in derselben Gegend; sie wandern
in andere Lander. Die (diejenigen), welche bald dieses, bald jenes lieben, bleil)en
sicb nicht. gleich. Vater und Sohn sind an demselben Tage und an derselben
Krankheit gestorben.

IV. Pronomina relativa.
§ VB.

Grundgedanke, Hauptsalz: Er ist ein guter Mann.
a) Ein guter Mann ist derjenige, ivelclier niemandem schadet.
b) Wer niemandem schadet, (der) ist ein guter Mann.

1.) Oft muss ein Satz durch einen anderen vervollstandigt oder
naher bestimmt. werden. Der bestimmte enlha.lt den Grundgedanken,
er ist der Hauptsatz; der bestimmende ist ein Nebensatz.

2.) Steht in dem Hauptsatze ein Demonstrativum, so ist er daran
leicht zu erkennen.

3.) Der Hauptsatz kann vor (a) oder hinter (b) dem Nebensatze
stehen; ein Komma t.rennt. sie.



Sie werden folgendermaBen deeliniert:

1.) N. ein Mann, tvelcher, der . .
G. ein Mann, dessen ..
D. ein Mann, welchem, dem ,.
A. ein Mann, ivelchen, den . .

Singular.
eine Frau, ivelche, die . .
eine Frau, d eren.
eine Frau, tvelcher, der .
eine Frau, ivelche, die. .

ein Kind, u-elclies, dns ..
ein Kind, dessen..
ei n Ki nd, tvelchem, dem..
ein Kind, welch.es, dns ..

Plural fiir alle drei Geschlechter.
N. Manner, Frauen, Kinder, ivelche, die . .
G. Manner, Frauen, Kinder, deren . .
D. Manner, Frauen, Kinder, ivelchen, denen . .
A. Manner, Frauen, Kinder, ivelche, die

Der, die, das flectiert wie das gleichlautende Demonstrativ, hat.
aber im Gen. Plur. nur deren.

Statt des (ieneiivs von welcher setzt man jenen des Pronomens der.
2.) N. Wer besitzt, (der) lerne verlieren.

G. Wes, ivessen der Fuchs, dessen
der Ealg.

D. Wem es nicht. gefallt, der gehe.
A. Wen man griiBt, der soli danken.

Was lebt, muss sterben.
We.s, ivessen ihr bediirft, weifi euer
Vater.

Was ich suchte, fand ich.
Unterscheide das Demonstrativ im Hauptsatze vom Relativ im

Nebensatze:
Der allein ist glucklich, der (welclier) die Tugend liebt. Dessen Andenken

bleibt uns ewig wert, dessen Liebe uns einst gerettet bat. Den verurtheile nicht.
den andere schiriahen. Die angenebmste Freundschaft ist die, die auf der Ahn-
lichkeit der Sitten beruht. Nichts ist schandlicher, als mit dem zu streiten, dem
wir freund gewesen waren. Die Friichte sind nicht die scblechtesten (das sind
nicht die scblechtesten Friichte), die von Wespen benagt werden. Derer ist das
Himmelreich, deren Ang’ zum Himmel reicht. Denen gehorchen wir gern, denen
wir vertrauen. Die unterstiitze, die das Ungliick verfoigt.

Anfgabe. Stelle in den drei ersten zusammengesetzten Siitzen die Neljen-
siitze voran, indem du sie mit wer, ivessen, tven beginnst.

V. Pronomina interrogativa.
§ 80.

Die fragenden Furworter sind:
a) "vver? was?

welcber? welche? welclies?
Sie declinieren wie die gleichlaut.enden Relativa.

H n in riali , rteutselie Grnmmntik f. d. T. Gl. 4
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b) was fiir ein Mann? was fiir eine Frau? was fiir ein Kind?
Nur ein, eine wird decliniert wie welch ein?

Draufien steht ein Mann. Was fiir einer? — Eine Frau.
Was fiir eine? — Ein Kind. Was fiir eine.s oder was fiir eins.

Steht. der Nominativ selbstiindig (substantivisch), so nimmt. er die
Endlaute des bestirnmten Artikels an.

2.) Unterscheide das Interrogativum im Nebensatze (in der in-
directen Frage) von dem Relativum.

Frage im Ilauptsatze
(directe Frage).

Wer wagt es?
Was wollt.est du?
Wessen ist das Bild?
Welcher Dichter war blind?
Was fiir Biicher leset ihr?

Frage im Nebensatze
(indirecte Frage).

Ich will boren, wer es wage.
Sage mir, was du wolltest.
Sie fragten, wessen das Bild sei.
Ihr wisset, welcher Dichter blind war.,
Es ist nicht gleicbgiltig, was fiir Biicher ihr leset.

Dagegen das Relativum:
Wer wagt, (der) gevvinnt.
Was du \volltest, (das) erhieltest du.
Wessen das Bild, dessen die Miinze.
Es kam ein Sanger, welcher blind war.

Ubet mit aller Sorgfalt diese Uriterscheidung bei der Lectiire.

VI. Pronomina indefinita.

1.) N. j e m an d
G. jemand(e)s
D. jemand(em, -en)
A. jemand(en)

§ 81.
n i e m a n d
niemand(e)s
niemand(em, -en)
niemand(en)

jeder m an n
jedermanns
jedermann
jedermann

2.) man; es hat nur den Nominativ.
8.) ettoas, nichts; sie stehen nur als Nominativ oder Accusativ

und mit Pršipositionen.
Etwas ist besser als nichts. Er hat nichts dagegen. Aus

nichts wird nichts.
4.) es; es bleibt unverandert.

Es donnert, es blitzt.
Es rotit der Donner, es zucken flammende Blitge.

Note. woran — an mas, tvorauf — auf ivas, u-oruber = liber tras, tror-
nach — nach tras, trozu — eu tras u. s. w.



Vom Verbum.

§ 82.
1. a) Der Mann schlagt.
b) Der Mann wird geschlagen.
c) Der Mann schldft.

Das Verbum gibt an, dass das Subjech et.was thut (a) oder et.was
leidet. (b) oder sich in einem Zustande befindet (c).

2. a) Der Mann schlagt jetzt; er schlug neulich; er mrd lcunftig
schlagen.

b) Der Mann wird jetzt geschlagen ; er ivurde neulich geschlagen;
er wird kunftig geschlagen werden.

c) Der Mann schldft lieute; er schlief gestern; er wird morgen
schlafen.

Das Verb gibt auch die Zeit an, in welcher das Subject etwas
thut, leidet oder sich in einem Zustande befindet; deshalb wird es
im Deutschen Zeitvvort genannt.

3.) Die Veriinderungen, welche an dem Verbum vorgenommen
werden, bilden seine Conjugation. Das Verb wird conjugiert, ab-
gewandelt., wiihrend die Nomina decliniert, abgeandert werden.

§ 83.

Beim Conjugieren der Verba sind sechs Stiicke zu beachten:

1.) die Person, persona;
2.) die Zalil, numerus;
3.) die Form, genus;
4. ) die Zeit, tempus;
5.) die Art, modus;
6. ) die Abwandlungsweise, conjugatio.

4 *
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§ 84. Die Person.

Wir sagen: Das Verbum steht in der ersten (sprechenden) Person,
wenn das Personalpronomen der erslen Person das Subject des Satzes
bildel. Ich schlage, wir schlagen.

Das Verbum steht in der zweiten (angesprochenen) Person, wenn
das Personalpronomen der zvveiten Person das Subject des Satzes
bildel. Du schldgst, ihr schlaget.

Das Verbum steht in der drit.ten (besprochenen) Person, wenn
ein anderes Wort als Subject des Satzes vorkommt.

§ 85. Die Zahl des Verbums

richtet sich wie die Person desselben nach dem Subjecte.

Singular. Plural.
1. Pei’s. ich schlage
2. Pers. du schlagst
3. Pers. er (der Mann) schlagt

wir schlagen
ihr schlaget
sie (die Manner) schlagen

§ 86. Die Form (genus)
isl zweifacb.

a) der Mann schlagt b) der Mann wird geschlagen
der Lehrer lobi. der Schiller wird gelobt
das Kind schliift

a) Das Verbum steht in der t.hiitigen Form, im activen (tenus,
kurz ausgedruckt: im Activum, wenn das Subject etwas thut oder
sich in einem Zust.ande befindet; — b) es steht in der leidenden
Form, im passiven (tenus, kurz ausgedruckt: im Passivum, wenn
das Subject etwas Ieidef.

§ 87. Die Zeit (tempus).

1.) Die Zeit ist. eigentlich nur dreifach:

6egenwart: ich schlafe,
Vergangenheit.: ich schlief,
Zukunft: ich 'werde schlafen.
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2.) Aber jede der drei Zeilen ist wieder ent.weder dauernd oder
vollendet.

Dauernd. Vollendet.
Gegenwart: ich schlafe jetzt i ich habe jetzt geschlafen
Vergangenheit: ich scldief neulich ich hatte neulich geschlafen
Zukunft: ich iverde morgen schlafen : nachdem ich morgen iverde geschlafen liaben

3. ) Dadurch ergeben sich seehs Zeiten, die wir herkommlicher-
weise folgendermaBen ordnen und benennen:

1.) das Prasens: ich schlafe;
2.) das Imperfectum: ich sclilief;
3. ) das Perfect.um: ich habe geschlafen;
4.) das Plusquamperfect.um: ich hatte geschlafen;
5.) das Futurum: ich iverde schlafen;
6.) das Futurum exact.um: ich iverde geschlafen haben.

Note. Die deutschen Benennungen sind : 1.) Gegenwart, 2.) Mitvergangenheit,
3.) Vergangenheit, 4.) Vorvergangenheit, 5.) Zukunft, 6.) Vorzukunft oder kiinftig
vergangene Zeit. Die Zeiten der Vollendung \verden als vergangene aufgefasst.

§ 88. Einfache und zusammengesetzte Tempora.

Fut.exact. Ich werde gefahren sein. Ich iverde gelobt haben.

c) Passiv. Ich iverde jetzt. gelobt. Ich ivurde gelobt u. s. w.

1.) Der Bildung nach sind das Prasens und Imperfectum des Act.ivs
einfache (a), alle ubrigen Zeiten des Activs sowie alle Zeiten des
Passivs sind zusammengesetzte Zeiten (b, c).

* Dieeinfachen Zeiten bestehen aus nur einem Worte; die zusammen-
gesetzten bediirfen zu ihrer Bildung eines der drei Hilfszeitworler
sein, haben, uoerden.

2.) Das active Perfectum und Plusquamperfectum bilden einige
Verba mit sein, andere mit haben. (Ich habe gelobt, hatte gelobt;
ich bin gefahren, war gefahren.) Si eh § 101.

Note. Alle Verba, welche ein Objoct im Accusativ regieren, construieren
mit haben. Ich habe di c h gerufen. Ich hatte mivh geschUnit.
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§ 89. Die Art (modus).
Die Arten werden eingetheilt
a) in solche, welche conjugiert, und
b) in solche, welche decliniert, werden konnen.

a) Die Arten, vvelche conjugiert werden (Verbalformen).

1.) Indicativ. Gott ist und wird sein. Die Sonne steht, die
Erde bewegt sich.

2.) Conjunct.iv. Der Reuige hoffb, dass Gott barmherzig sei und
ihm verzeihen iverd e. In alten Zeiten glaubte man, die
Sonne bewege sich um die Erde und diese s teh e.

3.) Itnperaliv. Hoffe! Glaube! Steh! Ihr UngliicJdichen, verztvei-
felt nicht!

1.) Der Indicativ (die anzeigende Art) ist jener Modus der Aus-
sage, in welchem das Verb et.was als sieher, als gewiss mittheilt.

2.) Der Conjuncliv (die verbindende Art) ist jener Modus der
Aussage, in welchem das Verb etwas als unsicher, als ungewiss angibt.

3.) Der Imperativ (die gebietende Art) ist der Modus desBefehles.
Note. Steht das Verb in einer dieser drei Arten, so wird es bestimmt,

finitum, genannt, weil es auBer der Art auch noch die (ibrigen fiinf Stticke, die
bei der Conjugation zu beachlen sind, angibt; doch komrnt der Imperativ nur
im Prasens und nur in der zweiten Person vor.

b) Die Arten, welche decliniert werden konnen (Nominalformen).

1.) Das Particip
a) des Prasens. Die hoffende Seele glaubt gern.

Der Hoffende glaubt gern.
b) des Perfectums. Das gehoffte Gluclc tritt selten ein.

Das G eh offt e tritt selten ein.
2.) Der Infinitiv

a) des Prasens. Hoffen und harren (— duslloffen und
Harren) macht maneken zum Narren.

Zu hoffen ist sufi, getduscht zu
w er d en ist bitter.

b) des Perfectums. Gehabt. zu haben ist lcein Trost.
Getduscht worden zu sein ist oft be-
schdmend.
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1.) Das Pa rtiči p (Mittelvvort) ist jener Modus der Aussage, in
we!chem das Verb die Form eines Adjectivs annimmt, das wieder
leicht substantiviert werden kann. Es kommt nur im Prasens und
Perfectum vor. (S. § 27, b.)

2.) Der Infinitiv, die Nennform (unbestimmte Ari.), isl der bloCe
Name der Thatigkeit, des Leidens oder Zustandes. Trn Deutschen
kommt er wie das Particip nur im Prasens und Perfectum vor und
wird ebenfalls oft substantiviert.

Note. 1.) Nom. das Hoffen, Gen . des Hoffens, Dat. dem Hoffen, Acc. das Hoffen.
Den substantivierten Infinitiv Praš. nennt man im Lateinischen das

genmdium.
2.) Christus ist in die Welt gekommen, u m zu lieben, um zu leiden.
Diese Form des Infinitivs heiDt im Lateinischen das supinum.

§ 90. Die Conjugation (Abwandlungsweise).

Ihrer Conjugation nach lassen sich die Verba in starke (1),
schtvache (2) und unregelmaGige (3)'eintheilen.

1.) Die slarken gehen im Jmperfect und tast immer auch im Par¬
ticip des Perfect.s vom Stammvocale des Prasens ab; deshalb heiCen
sie auch ablautende Verba. Tm Particip Perf. hangen sie en an
den Staram.

2. ) Die sclnvaehen Verba veriindern den Stamm des Prasens nie-
mals und setzen im Imperfect te oder cte, im Part,. Perf. et oder t an.

3.) Uber die Conjugation der unregelmafiigen Verba sieh § 100.
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I. Conjugation der Hilfsverba.
§ 91. Das Verbum sein.

J&-. XDie eirLfa.ola.erL JZjeiten..
Prdsens.

IB. X3ie zusammeng-esetsten Zeiten.
a) der Vergangenheit.

Perfectu m.
In d.

Sing. ich bin
du bist
er ist

Plur. wir sind
ihr seid
sie sind

Inf.
gewesen
(zu) sein

Plusquampe rfe c tu m.
Conj.

gewesen

b) = ich wiirde
gewesen sein

etc.

1 Ihr erseht aus den Conjugationstabellen, welche Modi in diesern oder jenem
Tenipus vorkommen und welche fehlen.
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b) der Zukunft.

Futurum.

gewesen sem

1. ) Das Perfectum besteht aus dem Prasens und dem Part. Per-
fecti, d. h. der Vollendung; es ist die vollendete Gegenvvart.

2.) Das Plusquamperfectum besteht aus dem Imperfectum und
dem Part. Perfecti, d. h. der Vollendung; es ist die vollendete Ver-
gangenheit.

3. ) Das Futurum besteht aus dem Prasens des Hilfszeitwortes
werden und dem Tnfinitiv des Prasens.

4.) Das Futurum exactum besteht aus dem Prasens des Hilfs-
zeitvvortes werden und dem Infinitiv der Vergangenheit.; es ist'die als
vollendet oder vergangen gedachte Zukunft.

Note. Der umsehriebene Conjunctiv des Imperfectums und Plusquamperfec-
tums (ich uHirde sein, ich urUrde getvesen sein) heifit Condicional.

5.) St.ellung im S at z e.
a) Gracchus war Tribun. Fompejus war ruhmsuchtig.
b) Časar war in Gallien.
c) In Wien ist (— besteht) eine Universitdt.
d) Ich bin gefahren.

Das Verb sein kann stehen: a) als Gopula, sieh § 30; b) selbstiindig
in der Bedeutung von sich befinden, sich aufhulten; c) selbstandig in
der Bedeutung von bestehen; d) als Hilfszeil.wort.
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§ 92 .

l)as Verinim haben.
IDie eim.fa.clb.exi Zeitea.

Prasens.

13. IDie z-asammengesetzten Zeiten

a) der Vergangenheit.

Perfectu m.

Plusguampe rfe c tu m.

I n d.
Sing. ich halte

du hattest
er hatte

Plur. wir hatten
ihr hattet
sie hatten

gehabt

a) ich hatte
du hattest
er hatte
wir hatten
ihr hattet
sie hatten

Gonj.

gehabt

b) ich wiirde
haben
etc.

Inf.
(zu) haben

Inf.
gehabt

(zu) haben

gehabt
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In d.
Sing. ich werde

du wirst
er wird

Plul'. wir werden
ihr werdet
sie werden

b) der Zukunft.
Futu rum.

haben

Conj.
ich wetde
du werdest
er werde
wir werden
ihr werdet
sie werden

haben

gehabt haben

Note. Die Zusammensetzung geschieht auf dieselbe Weise wie bei sein;
sieh § 91, 1—4.

Stellung im Sat.ze.
a) Wir haben Augen, dass wir sehen.
b) Wir haben gesehen.

a) haben steli! als selbstandiges Verb fur besitzen oder b) als Hilfs-
zeitwort.

§ 93. Das Verinim werden.
. IDie einfaclieii ZZeiten..

P rase n s.

I m perfectu m.
I n d. Conj.

Sing. ich wurde (ward)
du wurdest (wardst)
er wurde (ward)

Plur. wir wurden
ihr wurdet
sie wurden

a) ich wiirde
du wurdest
er wurde
wir wiirden
ihr wtirdet
sie wiirden

b) ich rviirde werden
etc.
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E. 3Die z^u.sa.im.rmen.gresetzten Zieiteaa

a) der Vergangenheit.

Perfectu m.

Inf.

geworden
(zu) sein

PI u s q u a m p e rfect u m.

In d.
Sing. ich war

du wavst
er war

Plur. wir waren
ihr waret
sie waren,

geworden

a) ich ware
du warest
er ware
wir waren
ihr waret
sie waren

Co nj.

geworden

b) ich vviirde
ge\vrorden sein

etc.

b) der Zukunft.

Fut u r u m.

In d.
Sing. ich werde

du wirst
er wird

Plur. wiv werden
ihr werdet
sie werden

werden

Conj.
ich werde
du werdest
er werde
wir werden
ihr werdet
sie werden

werden

Futu rum exactu m.

I n d.
Sing. ich werde

du wirst
er wird

Plur. wir werden
ihr werdet
sie werden

ge-
worden
sein

Conj.
ich werde
du werdest
er werde
wir werden
ihr werdet
sie werden

geworden sein

VVie wird das Perfect, wie das Plusguainperfect gebildel?
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Das Futurum aller Verba besteht aus ihrern Inf. Prasentis und
aus dem Prasens von werden. Das Futurum exact,um aller Verba
besteht aus ilirem Inf. Perf. und dem Prasens von iverden.

S t e 11 u n g im S a t z e.

a) Demosthenes ist unter Anstrengungen der. groJHe fiedner des
AUerthums geworden.

b) llom ist nicht an einem Tag erbaut worden.

a) Werden steht ent,weder als selbslandiges Verb oder b) als Hilfs-
zeiUvorl; als solches bal. es im Particip Perf. nicht geivorden, sondern
trorden.

II. Die starken und die schwachen Verba.
§ 94 .

Das Activuni des starken Verbums.
-i&-. IDio einfaclierL Zeiten.

Prasens.
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I m perfeetu m (Prateritum ).

Gonj.In d.
Sing. ich schlug

du schlug(e)st
er schlug

Plur. wir schlugen
ihr schluget
sie schlugen

Sing. ich nahm
du nahmst
er nahm

Plur. wir nahmen
ihr nahmet
sie nahmen

a) ich schliige
du schliigest
er schliige
wir schlugen
ihr schluget
sie schlugen

a) ich nahme
du nahmest
er nahme
wir nahmen
ihr nahmet
sie nahmen

b) ich wiirde schlagei
etc.

b) ich vriirde nelunen
etc.

Bemerkungen iiber die Gonjugation der einfachen Zeiten.

1.) Welche Flexionssilben oder Flexionsbuchslaben werden im
Prasens an die Stainmsilbe angesetzt? (Sieh bei rufen.)

Note. Dieselben Flexionen nebmen (wie vvir sehen vverden) audi die selnvachen
Verba an.

2.) Im Conj. darf das e der Flexion nichl wegfallen.

3. n) du issest, nicht: du isst; — er isst,
du \viinsehest, er wunscht,
du reiCest, er reiCt,
du schmilzest, er schmilzt;

b) du lindest, nicht: findst; — er findet, nicht: findt,
du redest, er redet,
du wartest, er wartet,
du reitest, er reitet.

a) Die Verba auf s, srh; z, sie mogen stark oder schvvaeh eon-
jugieren, werfen das e, in est nicht. ab, wohl aber das e in et;

h) die Verba, deren Slanim mit d oder t endigt, werfen das e
weder von est noch von et ab.

Note. ich brate,
ich gelte,
ich halte,
ich rathe,
ich trete,

du bratst, er brat,
du gittst, er gilt,
du baltst, er balt,
du rathst, er vatli,
du trittst, er tritt.
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Diese fiinf Verba auf t ('ih) verandern in der 2. und 3. Person
Praš. den Vocal und werfen in der 2. Person das e von est und in
der 3. Person die ganze Flexionssilbe ab.

Merke dazu: Teh lade die Flinte, ich lade dieh ein; du ladst, er ladt die
Flinte; du Tadest, er ladet mich ein.

4.) Ist der Umlaut, moglich, so tritt er a) in der 2. und 3. Pers.
Sing. Praš. gewobnlich, b) im Conj. des Imperf. aber immer ein.

Fernere Beispiele:
a) ich fahre, du fiilirst, er fahrt; ieh backe, du backst, er backt;

ich stofie, du stoBest, er stoBt; ich laufe, du laufst, ,er lauft.
Dagegen: ich sauge, du saugst, er saugt u. a. m.

h) ich fand, ich fande; ich kam, kame; icli brach, brache; icli band, bande;
ich bot, bote; ich zog, žoge; ich flog, floge; ich genoss, genosse; ich sog, soge;
ich fuhr, fiihre; ich grub, griibe; ich Tiub, hube; ich trug, trtige.

Fehlerhaft ist demnach: du schlagst, fallst, tragst, er schlagt etc.

5.) Haufig, aber unrichtiger Weise wird an den Imperativ slarker
Verba ein e gehangt; schlage! statt, des richtigen schlag! etc.

Fehlerhaft ist: Gebts das Buck ker, statt gebt. Ikr nehmts zu viel, statt
nekmt u. dgl. m.

6.) Von nehmen und anderen derartigen Verben tritt das i nur
in der 2. und 3. Person des Indicativs und im Imperativ Sing. ein.

Fehlerhaft ist daher: ick nimm, ich gib, ich hilf, ich sieh, ich triff, icli ver-
giss u. dgl. m. Im iibrigen sieh die Zusammenstellung in § 101.

B. IDie zusammengesetzten. ZieiterL

Inf.

geschlagen
(zu) haben

j gelaufen
(zu) sein

a) der Vergangenheit.

Perfectu m.

Part.
geschlagen

gelaufen
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I n d.
Sing. ich hatte

du hattest
er hatte

Plur. wir hatten
ihr hattet
sie hatten

Plusquampe rfe c tu m.

geschlagen

a) ich hatte '
du hattest
er hatte
wir hatten
ihr hattet
sie hatten

Con j.
b) ich wiirde

geschlagen haben

geschlagen etc.

Sing. ich war
du warst
er vzar

Plur. wir waren
ihr waret
sie waren

gelaufen

a) ich ware
du warest
er ware
wir waren
ihr waret
sie wiiren

gelaufen

h) ich wurde
gelaufen sein

etc.

b) der Zukunft.

schlagen,
laufen

geschlagen
haben,
gelaufen
sein

Bemerkungen zur Conjugation der zusammengesetzten Zeiten.

1.) Zusamhnensetzung. a) Die heiden zusammengesetzten Per-
fecta benothigen des Hilfszeitwort.es haben oder sein, die beiden Futura
des Hilfszeit.vvorles werden. b) Die Perfeeta selzen zu dem Hilfszeit-
wort. ihr eigenes Particip, die Futura verbinden mit dem Hilfszeitworte
die Infinitive desVerbs. c) Die beiden Perfeeta unterseheiden sich durch
das Tempus des Hilfszeit.wortes, die beiden Futura durch das Tempus
der Infinitive des Verbs.
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2.) Bildung der Perfecta. Welches Tempus von haben oder
sein wird zur Bildung des Perfectums, welches zur Bildung des Plus-
qu;imperfecl,ums verwendet?

3.) Bildung der Futura. Welcher Infinitiv wird zur Bildung des
Futurums, welcher zur Bildung des Futurum exactums benothigt?

Note. Welehe starken Verba mit haben, welche mit sein construieren, ist in
§101 angegeben. Merke jedoch: Alle Verba, weleh e ei n Ob j ec t im Accu -
sativ bei sieh haben konnen, raiissen mit haben conjugiert werden.
Sieh § 88, Note.

Inf.

loben

1.) Die sclnvdchen Verba nehmen keinen Umlaut an.
Man sagi also: du fragst, er fragt; du tvillfahrst, er urillfahrt.

2.) du reisest, er reist du redest, er redet
du reizest, er reizt du wartest, er wartet

Sieh § 94. Regel 3.

3.) Das e, welches die Flexionssilbe te an die Btammsilbe bindet
(der Bindevocal), fallt gewohnlich weg (lobte stati lobete), selbst im
Gonj. Tmperf., wo es stehen bleiben solile.

Unrichtig ist: teh frug, statt: ich fragte.
II o in r i e li, dentsehe Granunatik f. d. I. €1. p,'
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,Die zusammengesetzten JZjeiten.
a) der Vergangenheit.
Perfeetu m.

In d.
Sing. ich habe

du hast
ev hat

Pl ur. wir haben
ihr habet
sie haben

Sing. ich bin
du bist
er1 ist
u. s. w. )

Inf.
gelobt

(zu) haben

gereist
(zu) sein

In d.
Sing. ich hatte

du hattest
er hatte

Plur. wir hatten
ihr hattet
sie hatten

ich war
du warst
er war

u, s. w.

Sing

gelobt

gereist

Pl usq u a mperfeetu m.
Conj.

a) ich hatte
du hattest
er hatte
wir hatten
ihr hattet
sie hatten

a) ich ware
du vvarest
erir ware

U. S. w. )

gelobt

gereist

b) ich wiirde gelobt haben
etc.

h) ich w(irde gereist sein
etc.

Ind.
Sing. ich werde

du wirst
er wird

Plur. wir werden
ihr werdet
sie werden

b) der Zukunft.
Futurum.

Conj.
ich werde
du werdest

loben, er werde
reisen wir werden

ihr werdet
sie wei-den

loben,
reisen

Futurum exactum.
Ind.

Sing. ich werde
du wirst
er wird
u. s. w.

Die Zusaminensetz
sieh § 94, B.

gelobt haben,
gereist sein
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§ 96. Die Conjugation der Verba im Passivum.
1.) Das Passivum bilden die starken und die schwachen Verba

auf dieselbe Weise.
2.) Die Conjugation des Passivs eines Verbums ist nichts anderes, als

die Conjugation des Hilfszeilwort.es iverden mit hinzugefugtem Particip
Perfecti des zu conjugierenden Verbs (z. H. geschlagen von sclilagen).

Das Prasens von iverden gibt dann das passive Prasens des Verbums (z. B. Prils.
Passivi von schlagen: ich iverde gesclilagen); das Imperf. von loerden gibt dann
das passive Imperf. des Verbums (z. B. ich ivurde geschlagen)', das Perfect. von
iverden gibt das passive Perfect. des Verbums (z. B. ich bin geschlagen ivorden) etc.
Nur sagt man hier ivorden statt geivorden. Sieh § 93, B, b.

Prasens.
Inf.
ge¬

schlagen
werden,

gelobt
werden

/m p e rfectu m (P rater itu m).
b) ich ivurde geschlagen

iverden
etc.,

gelobt iverden

P erfectu m.
Inf.

geschlagen
ivorden (zu) sein,

gelobt ivorden
(zu) sein

Plusguampe rfe ctu m.
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Futu rum.

Part.

ein zu
schlagender,
zu lobender

Futurum exactum.

Sing. ich vverde
du wirst
er ivird

Plur. wir \verden
ihr werdet
sie iverden

geschl.
od.

gelobt,
worden
sein

ich werde
du vverdest
er werde
wir werden
ihr werdet
sie werden

geschl
od.
gelobt
vvorden
sein

§ 97. Unterscheide das active Futurum vom passiven
Prasens und vom activen Gondicional.
F u t. A c t.

Ich iverde dich (morgen) darmi
erinnern.

Du wirst (morgen) den Vciter
hitten.

Der Lehrer wird (morgen) den
Karl fragen.

Wir toerden (morgen) das Ver-
/ lorene suchen.
Ihr werdet den Armen (morgen)
beschen/cen.

Die Kinder toerden (morgen)
Blumen 'pfiucken.

Praš. P as s iv.

Ich tverde (jetzt) daran erinnert
(d. h. man erinnert. mieh).

Du ivirst (jetzt) gebeten (d. h.
man bitlel dich).

Franz tvird (schon heute) vom
Lehrer gefragt.

Wir iverden (jetzt) gesucht (d. h.
man sucht uos).

Ihr iverdet (jetzt) beschenkt (d. h.
man beschenkt. euch).

Die Blumen iverden (jetzt) ge-
pfliickt (d. Kinder pfiucken sie).

Note. Zum activen Futurum kannst du die Wortchen morgen, kilnftig, dereinst
hinzusetzen; beirn passiven Prasens konnen die Wortchen jetzt, soeben stehen.

F' ut. A c t.

Ich tverde schlafen.
Du toirst glucklich sein.
Kr tvird kommen.
fVir iverden reisen.
Ihr iverdet krank iverden.
Sie iverden uns helohnen.

Imperf. Conj. (Condicional)

Ich iviirde schlafen, tvenn ...
Du ivurdest glucklich sein, tvenn .
Er tviirde kommen, tvenn.. ■
Wir tvurden reisen, tvenn ...
Ihr tviirdet krank iverden, tvenn.
Sie tvurden uns helohnen, tvenn ...
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§ 98. Verwandlung in das Passivum.
Activum.

Prasens.

Ind. Der Feind venviistet das Land.
Conj. Man erzahlt, der Feind verwOsle
das Land.

Imperfectum.

Ind. Der Feind venvustete das Land.

Conj. Man sagt, der Feind venvustete
das Land.

Cond. Der Feind ivurde das Land ver-
iviisten, wenn ....

Perfectum.

Ind. Der Feind hat das Land ver-
iviistet.

Conj. Man erzahlt, der Feind hube das
Land venviistet.

Plusguamperfectum.

Ind. Der Feind hatte das Land ver-
wiistet.

Conj. Der Feind hatte das Land ver-
ivilstet.

Cond. Der Feind uiiirde das Land ver-
icustet liaben, uienn ....

Futurum.

Ind. Der Feind wird das Land ver-
iviisten.

Conj. Man fiirchtet, der Feind. iverde
das Land veruiiisten.

Futurum exactum.

Ind. IVenit der Feind das Land tvird
venviistet liaben, dami. .

Conj. Man fiirchtet, der Feind iverde
erst abzieheh, ivenn er das Land,
iverde venviistet liaben.

Passivum.

Prasens.

Das Land tvird vom Feinde venviistet.
Man erzahlt, das Land iverde vom Feinde
venviistet.

Imperfectum.

Das Land ivurde (ivard) vom Feinde
venviistet.

Man sagt, das Land ivurde vom Feinde
venviistet.

Das Land udirde vom Feinde venviistet
icerden, ivenn ....

Perfectum.

Das Land ist vom Feinde venviistet
ivorden.

Man erzahlt, das Land sei vom Feinde
venviistet ivorden.

Plusquamperfectum.

Das Land war vom Feinde venviistet
ivorden.

Das Land icare vom Feinde venviistet
ivorden.

Das Land ivurde vom Feinde venviistet
worden sein, ivenn ....

Futurum.

Das Land tvird vom Feinde venviistet
icerden.

Man fiirchtet, das Land iverde vom
Feinde venviistet icerden.

Futurum exactum.

IVenu das Land vom Feinde mrd ver-
ivustet ivorden sein, dann . . .

Man fiirchtet, der Feind iverde erst ab-
ziehen, ivenn das Land von ihm iverde
venviistet ivorden sein.
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1. ) Beim Vervvandeln ins Passiv wird der active Nominativ, das
Subject, des Satzes (der Feind), zum Dativ mit von; der Accusat.iv, das
Objeet des activen Satzes (das Land), wird zum leidenden Subjecte.

2.) Tempus und Modus bleiben im Passiv dieselben wie im Activ.
Versucht es, alte activen Satze eines prosaischen Lesestiickes ins Passiv zu

vervvandeln. Es wird euch mir mit denjenigen gelingen, deren bestimmtes Verb
transitiv ist, d. h. ein Objeet im Accusativ regiert. Sieh § 31.

§ 99. Verba reflexiva und impersonalia.
1. a) Ich drgere niemanden, du argerst den Brader, Karl drgert

die Mutter.
Ich drgere mich, du argerst dich, Karl drgert sich.

b) Ich freue mich, ich schdme mich, ich mmdere mich.

a) Verba, die ein Objeet zu sich nehmen, konnen auch reflexiv
gebraucht werden. Sieh § 74.

Fernere Beisjiiele. Die Romer hatten sich in ihrer Hoffnung auf eine
freiwillige Unterwerfung Carthagos getauscht. Die von Waffen entblo!3te und
ihrer Kriegsvorrathe beraubte Stadt vertheidigte sich vielmehr durch drei
Jahre auf das heldenmutbigste. Auch Corinth und Numantia er ga b en sich
nicht; sie mussten erstiirmt werden. Nach ihrem Falle ftigten sich Griechen-
land und Spanien den romischen Pratoren.

b) Eigentliche reflexive Verba sind diejenigen, welche rmr
das Subject. als Objeet bei sich haben konnen. Ich kann nur mich
selbst, nicht einen andern freuen; du kannst tvohl dich, aber nicht
einen andern tvundern u. s. f.

2.) Mich durstet (es); es durstet mich. Mich hungert (es); es hungert
mich. Es friert mich. Es donnert, es blitzt, regnet et.c.

Unpersonliche Verba sind diejenigen, welche keine bestimmte
Person, sondern das unbestimmte Pronomen es als Subject bei sich
haben. Sieh § 81, t.

§ ioo.
III. Die unregelmaflige Gonjugation.

a) 3. Pers. Sing. stark: er schlag-t, greif-t, bind-et,
schwach: er lob-t, fass-t, land-et,
aber: er kann, er darf er mag, er soli, will, muss.
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h) Frater, von beginnen:
Prasens von konnen:

Frater, von hel/en:
Prasens von durfen:

Frater, von liegen:
Prasens von mogen:

Frater, von guellen:
Prasens von sollen:

ich legami, du begannst, er begann.
ich lutnn, du kannst, er kanu.

ich hal/, du halfst, er hal/,
ich dar/, du dar/st, er dar/

ich lag, du lagst, er lag.
ich mag, du magst, er mag.

ich quoll, du quollst, er quoll.
ich soli, du solist, er soli.

a) Pas Prasens it er Verba konnen, dur/en, mogen, sollen, wollen,
miissen erhalt nicht die Flexion der starken und schvvaehen Verba,
sondern b) gleicht, dem Prateritum starker Verba. Es ist auch nichts
anderes, als das friihere Prateritum. Diese Verba heifien deshalb
PraeterUo-praesentia.

Note. Dass ein Prateritum (eine vergangene Zeit) zum Prasens \verden
kann, sehen wir auch im Lateinischen. So haben Prasensbedeutung die Perfecta
novi (von nosco), ich lm.be erkannt = ich iveijl; odi, ich hasse; memini, ich erinnere
mich (und das deutsche ich weifi ist gar nichts anderes, als das lateinische Per-
fectum vid-i).

Da das alte Prateritum (Imperf.) zum Prasens wurde, so trat.
an seine Stelle ein neugebildetes: ich konnte, dur/te u. s. w.; es
lautet ab wie die starken Verba und nimmt. zugleich die Fiexion der
schwachen an (te).

Alle unregelmitBigen Verba bilden das Perfeclum und Plusquam-
perfeclum millels des Hilfszeitwort,es haben. Ich habe, hatte gekonnt;
ich habe, hatte gedur/t etc.

Das Part. Perf. der unregelmafiigen Verba lautet, wenn sie einen
Infinitiv bei sich haben, wie ihr Infinitiv. Er hat nicht schiveigen
konnen (st. gekonnt), nicht essen wollen (st. geivollt) el.c. Dasselbe gilt
von einigen regelmilCigen Verben; z. D. Ich habe ihn reden horen
(st. gehort), habe ihn lau/en lassen (st. gelassen), habe ihn stehen sehen
(st. gesehen) u. s. w.

Umlaut und sclnvache Biegungssilbe nehmen noch einige andere (in der fol-
genden Tabelle vorkommende) Verba an.
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§ 101. Alphabetisches Verzeichnis der starken und der
unregelmaBigen Verba.

tj. = Ijittic, 6. = Mit, frijtu. = frfjumrf).

Note. Beachte die Veranderungen in dei' Schreibung, z. B. bei backen,
namentlich aber bei denen auf § und fj. (Wegen dieser ist der Paragraph in
Fracturlettern gedruckt.)
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A n h a n g.

Orthographie und Dictanden.
Geordnet nad) «Regeln und Worterverzeichnis fur die deutsche Rechtschreibung»,

Wien, k. k. Schulbiicher-Verlag.

aa, ee, oo. Ahnlich klingende Worter mit kurzem Vocal.
«§ 1. Die Lange des Vocals wird bezeichnet: A. du-rch Verdoppelung des Vocals.»

Dev Umlaut von aa ist d. Die Fee, Pl. die Fe-en u. dgl.

1 .

Der Fischer hat. alle acht Aale in dem Flusse neben der Ali ee
gefangen. Der Haarkunstler harrte lange im Vorsaale und ward
des Wartens herzlich sati. Die Saat sl elit schon, der Schnee hat
ihr nicht geschadet,; wenn nicht der Hagel Verheerungen anrichl.et,
so werden die Bauern heuer wie Herren leben. Das kleine mit
Speeren bewaffnet.e Heer sperrte den Engpass. Statt des Kaisers,
welcher in der Stadt Wien residiert und den ganzen Staat regierl.
leit.en St.atthalter (die Statt = Statte) die Provinzen. Um ein paar
(= einige) Kreuzer kauft man kein Paar Stiefel. Frisst der Aar
auch A a s?

2 .
Auch der Arine kann es in der Armee weit bringen. Kaffee

trinkt man auch auf dem Bande, von Thee hat man aber noch keine
Idee. Der Klee bliiht roth. In Marchen wird viel von Feen erzahlt.
Das vernachlassigte Gartenbeet ist mit Moos bewachsen. Die Kinder
knien (abgetheilt: knie-en) vor dem Schlafengehen neben ihrem Bette
nieder und beten. Ins offene Meer fahren, nennt, man in die See
stechen. Dazu gehort etwas mehr Muth, als mit einem Boote auf
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dem Teiche spazieren zu fahren. Ein Bote rief' den Musiklehrer auf
das Sehloss 1. Er fand a De Siile leer, keine Seele kam ihm entgegen.
Endlieh erschien ein Mohr in herrschaftlicher Livree. Das Laibacher
Moor wird enlsurnpft. Fressen' die Biiren auch Brombeeren? Der
Theer ist ein harziges 01.

Worter mit ie. Ahnlich klingende mit kurzem Vocale.
«Die Lange des Vocals vvird bezeiehnet: B. durch e nach langem i. Tmmer in

Wortern auf -ie, -ier, -ieren.»

3 .

Ich bil te dieh, nimm, was ieh dir, dem biederen Manne, biete;
denndeiner bitteren Noth muss 1 abgeholfen vverden. Binnen kurzem
werden die Bienen schwarmen. Die Biihnen der Theater sind durch
Vorhange gesehlossen 1 . Der Boeder duftet. Der Eille liebt. den Flitter.
Gottfried marschierte im dritten Glied’; er glitt wie viele andere
auf dem schlupfrigen Abhange aus und fiel. Das Gefiihl der Treue
hebf. und ziert, den Soldaten. Die Zicke ist eine jange Ziege. Das
Zillerthal ist das Ziel vieler Beisenden. Karl ist ein ganzer Riese;
ei’ kann sich riihmen, zvvanzig Ries Papier, wenn sie in einem
Riemen zusammengebunden sind, auf seinem Riicken zu tragen. Der
Schiffer schiebt iiber ein schief liegendes Brett eine Kisle voli
Sehiefer von der Kiiste ins Schiff'. Der Schleifer schliff vier
Messer 1 , wahrend sein Sohnlein schlief. Tri der Schvvuie des Tages
hackte der Kneehl. Holz, bis er Schvvielen an den Handen bati e.

4 .

§ 8. Silbentrennung. *A. Man trennt die Silben nacb Sprechsilben, d. h.
so, wie sie sich beim langsamen Sprechen von selbst zerlegen, z. B. Brneli,
Brii-che; halt, hal-ten; gir-ren,

B. Zusarnmengesetzte Worter werden nach ibren Theilen zerlegt. z. B.
her-ein, voll-enden

C. pf, sp, st, ck, t.z werden nicht getrennt: klo-pfen, Iva-tze.»

Ne-bel und Dun-ste er-wei-sen dem Wachs-t,hum der Pflan-zen
gu-te Dien-ste. Der Diens-t.ag IvieB in fru-he-ren Zeit.en Zies-
tag, \veil er dem Kriegs-gotte Zin ge-weiht. war. Die Tauben gir-
ren. Jagdhunde fressen' mit groBer G ier. Als der Hirt die Herde

1 Merke schon liier: .s vvird vvie ein anderer Consonant nach kurzom Vocale
verdoppelt.
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durch den Fluss 1 trieb, wurde das Wasser triib. Der Kiifer brachte
dem Wirt.e die ferligen Bierkufen und"t.rank eine Kufe Bier. Das Holz
der Kiefer hei 131 Kien. Man gewinnt, au.s demselben den KienruB.
Es w;ire kuhn, ein erbostes Thier anzugreifen. SchlieU die Thiire.
Der Bari am Kinn heiBt Kinnbart. Der Leichtsinnige vergisst 1 die
Ermahnungen seiner geliebten Eliern und die eigenen Geliibde,
vergiefil Thranen, aber gleich darauf lacht. er. Dunne Zweige
biegt man leieht.. Die Sanddiinen konnen dazu d i en e n, die Wiesen
vor Uberschwemmungen zu schiitzen. Wir vvissen 1 , dass 1 die Wiesel
niitzlich sind. Der Schwache selimiegl sieh an den Starken, wie der
Eplieu an den Baum. Die Kochin schmuckt den gebratenen Reh-
ziemer mit Grunzeug; der Bedienie friigi ihn ins Speisezimmer.
Die Wunde schwiert. Ein Schwarm Tauben schwirrt vorbei.

5 .

Es ziemt, sieh, das Aller zu ehren. Der Zimmi ist. eine Gewurz-
rinde. Die Luši, wider die Cartbager zu streiten, ervvachte in den
Romern immer wieder. Wahrend der alte Sanger seine Lieder
sang, schloss 1 er die Augenlider. Da stiehlt gestern in der Stili e
der Nacht. ein Dieb aus unserem Garten zwei Stulile und einen
Hammer an einem eisernen Stiele. Die Schreibweise eines Schrift-
stellers nennen vvir seinen Stil. Der Knabe fieng die jungen Vogel,
sie konnten noch nicht. gut fliegen, sie waren erst tliigge geworden.
Der Federkiel ist durch die Stahlfeder verdrangt. Im Keller ist es
kuhi, im Stali ist es warm. Der Kohler brennt, Kohlen. Als die
Mine sprang, lag Schreeken auf jeder Mi ene. Die Liederdichter
friiherer Zeiten nennen vvir Minnedichler.

6 .

In der Mil le des Jahres kiindigte Stephan die Miete. Man
muss' seine Geliiste ziigeln. Hiiuser deckt man mit Ziegeln. Felix
hal. seine Aufgabe 1 iederlich gemacht. Die Leute riethen mir, die
Reise durch den unsicheren Wald nur vvohlberitten zu vvagen. Wer
sieh verkiihlt, kann siech vverden. Die Kochin schiiret das Feuer
unter dem Kochgeschirr, es ist schier (fast.) erloschen. Der Schier-
ling ist eine Giftpflanze. Der Weise entsagt sinnlichen Genussen. 1
Die Senner geniefien reine Luft. Wenn ich schnupfe, muss 1 ich

1 Merke: s wird wie ein anclerer Consonant nach kurzern Vocale verdoppelt.
6Heinricli, deutache Grammatik f. d. I. Cl.
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niesen. Der Aquator liegt. im Sir d en. Vor vier Jahrhunderten
glaubte man, dort sei es so heifi, dass die Meere sieden. Der Ver-
leumder liigt. Die Feinde schieBen, aber die Soldaten fiirchten sich
nicht vor ihren Schiissen*. Der Tapezierer wol!te' eine Landpartie
machen. Da trifft er seinen Nachbar, den Juwelier. Sie spazieren
ilber die Wiese. Es ervvischt sie ein Eegen, ihre Kleider triefen von
Wasser, und sie konnen sich gratulieren, dass die Colonie der Ziegel-
brenner, in die sie retirieren wollen, in der Nahe liegt. Hier nahmen
sie Nachtquartier.

Worter mit dehnendem h. Ahnlich klingende mit
kurzem Vocale.

«Die Lange des Vocals wird bezeichnet: C. durch h.»
7 .

Alle Schuster brauchen die Ahle. Seit ihrem Fali irber die
Stiege siecht die Muhme dahin, sie ist ganz fahl im Gesichte. Die
Miihle mahit Getreide, der Maler malt Gemalde.— Nach der Ent-
hullung des Denkmales jenes Biirgers, welcher fur das Wohl der
Stadt so viel gethan hatte, fand ein Feslmahl statt. Er war ein
Wollhandler gewesen. Zu seinem Grabe wallen wohl alle, deren
Zahren er getrocknet hat. Es ist ein schadlicher Wahn zu meinen,
bei der Wahl der Freunde sei nicht die grofite Vorsicht nothig. Wann
bringt der Fassbinder die Wanne? Die Treue ist ein fester Wall.
Wer hat das Wehr gebaut? DieNolhwehr des Staates ist ein Ver-
theidigungskrieg. Die Gefangenen zahlen in ihren Zellen die Mi¬
nuten. Das Lamm hinkt, es ist lahm. Die Feinde prahlten, die
Schanzen im Nu zu erstiirmen; aber sie prali ten vor unseren Kugeln
sehr bald zuriick. A m Meere von Neapel zu wohnen ist eine
Wonne. Man tragt die Todten auf einer Bahre zu Grabe. Die
Chinesen bedienen sich statt der bar en Munzen kleiner Barren.

8 .

Die alten Agypter tranken beim Schalle von Schalmeien den
Opferwein aus goldenen Schalen. Der Gluckwunsch des Falschen
besteht aus schalen Worten. Der letzte Heller des Arinen ist ver-
zehrl; der Hunger verzerrt sein Antlit.z; er weinl, bitIere Zahren.

1 Merke: s wird wie ein anderer Consonant nach kurzem Vocale verdoppelt.
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Ohne Hehler ware kein Stehler. Wird man jetzl, so viele Baume
fallen, so wird es einst. an Holz fehlen. Aus Bilchfellen maclit
man Miitzen. Der Maurer schrie aus voller Kehle, der Taglohner
solle ihm die Kelle reichen. Schillers Werlce enthalten eine Fulle
hehrer Gedanken und schoner Gefiihle. Themistocles strebte nach
Ruhm. Den Thee trinkt man mit Rum oder Milch. Die Salzsole
wird gesotten. Die Schuhsohlen sollen fest. sein. Auf dem Ziffer-
blatte unserer Uhr ist. ein Ur (Auerochs) abgebildet. Die Adels-
berger Hohle, finster wie die Holle, wird jahrlich einmal taghell
beleuchtet. Porzellan ist feiner, gebrannter Thon. Am Ton erkennt
man den Wert der Geige.

Worter mit th. Ahnlich klingende mit t.
«In betonten Silben mit langem Vocal, in denen sich ein t findet, wird das zur

Dehnung bestimmte h hinter das t gesetzt,» z. B. Muth, statt: Muht.

9 .

Ein Bot.e brachte auBer Athein nach At.hen die Nachricht. von
dem Siege bei Marathon. Wer Mutli hat, setzt. sich der Flut der
Uberschwemmung, der Glut. des Feuers, der Wuth jedes Element.es
aus. Armut. erzeugt Demuth. Die Anmuth gefallt,; der Hochmuth
erbittert, Der Wismut. schmilzt leichter als das Blei. Das Mammut.
lieferl. fossiles Elfenbein. Der Wermut. ist bitter. Des Freundes Weh-
muth entlockl uns Thranen. Ich trenne mich aut' einen Monal von
meinen lieben Verwandten, dann kehre ich in die Heimat zuriick.
Die Heumahd war heuer ergiebig. Bei ihrer Verheiratung f.ragen die
Bauernburschen manch schonen Zierat auf dem Hute, die Braute sind
mit, Myrtenkranzen gesehmuckt.. Guter Ratli ist. theuer. Offnet. die
Stallthiir und treibt die Thiere auf die Hutvveide; an der Maut.
brauchl ihr ftir sie nicht zu zahlen.

10 .

Folge dem Rat.be eines Thoren, wenn er gut ist. Die Rat.ten
vergiftel. man mit. Phosphor. Margarete rettete sich und das Haus-
gerathe. Die Bolte trug rot.he Kappen. In den Alpenthalern isst. man
von hulzernen Tellern. Vormiitags flochten Konrad (nicht: Conrad)
und Benedict (nicht: -kt) Korbe aus Weidenruthen, nachmittags
ruhten sie aus. Nach der Met.l.e (Frtihmesse) labten sich die Land-
leute mit frischem Methe. Bolte und Gretchen Iheilten unter sich

6
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den Kaffee, welcben ihnen die Besitzerin des Oafes (Kaffeehauses) ge-
schenkt. hatte. Mein Palhe gab mir ein Ratbsel auf; ich konnte aber
nicht. errathen, was gemeint. sei; endlich half er mir lachelnd aus der
Noth. Uber den Unflat des Hofes flaltern des Nachls Fledermause. Der
Thran ist den Eskimos ein angenehmes Getrank. Abenteuer kamen den
Rittern oft theuer zu stebn. Der Thurm ist mit Kupferblechen gedeckt.
Gefrorener Thao heiBt Reif. An der TheiB dreht man viele Scbiffstaue.

Alle Worter mit bb, dd, gg. Ahnlich klingende mit
anderen Consonanten.

«§ 2. Die Kurze des Vocals einer betonten Silbe wird bezeichnet: A. Durch
Verdoppelung des auf den kurzen Vocal folgenden einfachen Consonanten.»

11 .

Die Dogge ist. spindeldurr. Schadbafte Schiffe werden auf dem
Docke ausgebessert. Die Egge hat, eiserne Zinken. Die Dienstmanner
stehen an den Ecken der Slrafien. Ein fremdes Schiff wollte unt.er
osterreichischer Flagge Roggen einschmuggeln. Die Kroatinnen
stecken die Rocken in den Giirtel und spinnen gehend. Der Fiscbrogen
besteht. aus Eierchen. Ebbe und Fiut. wechseln in je sechs Stunden.
Die Krabbe ist ein kleiner Seekrebs. GroBe Hunde lassen die Kinder
auf sich herumkrabbeln. Der Rabbiner kaufte sich eirte Mulze
aus Robbenfell und seiner Fran eine seidene Robe. Die Widder
beginnen den Kampf wider einander immer wieder von neuem. Der
Trottel hat.t.e eine Freude an seiner Huttroddel. Die Kladde ist das
Schmutzheft. Pudding heifit eine englische Speise. Sind die Vogel
fliigge, so (liegen sie aus dem Nesle, maehen jedoch anfangs nur
kurze Austliige. «Waggon» ist ein englisches Wort. und bedeut.et
eigentlich nieht.s anderes, als das deutsche Wort «Wagen»; doch be-
zeiehnen wir mit ihm nur die Eisenbahnwagen. Eine Rrigg ist
ein Zweimaster.

Worter mitckfiirkk. Ahnlich klingende mit langemVocale.
Note. clc kommt fast nur in deutschen Wortern vor. Warum waren schauckeln,

Danclc, Fabrick fehlerhaft geschrieben?

12 .

Die Theke ist voli Kleckse. Der Ku-ckuck (nicht: Kuc-kuck)
rufl im Fruhlinge. Teb riige es, dass ihr, auf dem Bergru-cken an-
gelangt, die Mantel ablegtet. Der Makler verkaufte sechs Sii-cke Krapp.
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Nui' eine erklecldiche Summe kann den Armen aus .seiner klaglichen
Lage retten. Frag’ einmal, ob der Frack schon fert.ig ist. Unser Vor-
marsch stiefi auf ein Piket Soldaten, welche Pickelhauben trugen.
Pie Madchen schakern liber die scheckige Jacke des Harlekins. Raucher
spueken oft. aus. In jenem alten Schlosse soli es spuken; allein wer
glaubl noch an Spukgestalten? Wir liaeken mit der Hacke. Der Rock
hangt, an einem Haken.

Der Hirtenjunge und der Ziegenbock.

Ein Hirtenjunge schwang sich auf den Riicken eines seiner
Ziegenbocke und trieb ibn mit einem Stocke zum Laufen an. Der
Rock aber me-ckerte und blieb harlnackig auf einem Flecke stehen.
Als aber die Schlage immer starker wurden, rannte er mit seinem
Reiter gegen den Bach neben der Hutweide. Der Junge erschrak
nicht, denn es war da eine Brucke. Aber siehe! Kurz vor derselben
schwenkte der verschmitzte Bock links ab, lief in vollem Galopp
schnurstracks in das allerdings seichte Wasser und legte sich darin
nieder. Dem kecken Reiter geschah Iibrigens nichts, als dass er tuch-
tig nass und von den anderen Hirten tiichtig -— ausgelacht wurde.
Sein Schrecken war groBer als sein Ungluck.

tz fiir zz. Worter ohne Verdoppelung.
« Die Verd oppelun g untefbleibt: A. In vielen einsilbigen \V6rtern , z. B. ab,

mit, weg.
B. Bei vielen Wortern, in denen auf den kurzen Vocal eine Verbindung meh-

rerer verschiedener Consonanten folgt, z. B. Bild, Luft, nicht: Billd, Lufft u. dgl.
Demnach in Substantiven, die mit st und t abgeleitet sind, z. B. der Ge-
winst, wohl aber: du gewinnst,; das Geschaft. wohl aber: er schafft.

In Wortern, in denen durch Zusamrnensetzung drei gleiche Consonanten zu-
samrnenstoDen wurden, z. B. Bettuch; wobl aber bei der Trennung: Bett-tuch
u. dgl.»

13 .

Die Ka-tze (nicht Kal.-ze) legte sich auf die Matra-tze und
leckte ihre Pfolen. Beim Fange der Rebbiihner gehen die Ne-tze
oft in Fe-tzen. Nutze, was du hast; niitze, wem du kannst. Die
Wanzen stecken in den Rilzen der Wande. Wende dein Antlitz weg,
wenn dir jemand unschone Dinge zeigen will. Die Hirsehe wetzen
sich an starken Baumen. Munche Kafer spritzen einen titzenden Saft
von sich. Die Korner des Weizens sind nicht spitzig. Bei dem Erd-
beben im Jahre 1755 stiirzten (nicht tz) in Lissabon dreiBigtausend
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Hauser ein ; und was die Erschiitt.erung des Grundes verschont hatte,
verzehrte eine ausgebrochene Feuersbrunst. Die Geschvvulst schwillt.
immer mehr an. Wer eine Kunst gut karm, gewinnt viel Ehre; auch
an Gewinn von Geld nnd Gut fehlt es rnanchem Kunstler nicht. Was
du bei einem Geschafte gewinnst, bildet, den Gewinst; Der Maler malt
ein Stilleben (aber Stili -leben). Der Bruder des Kammachers (aber
Kamm-macher) ist. Schvvimmeister (aber Schwimm-meister). Ein
Drittheil (aber Dritt-theil) der Hollander lebt, von der Schiffahrt (aber
SchifT-fahrt). Zu Mit-tag (nicht Mitt-tag)steht dieSonne am hochsten.
Vom Schafberge aus genieSt man eine herrliche Aussicht auf zehn
Seen (aber die See-en). In England regiert. die Konigin Victoria; es
haben daselbst schon drei Koniginnen geherrscht,. Lehrerin — Lehrer-
innen u. s. w. Alle Kenntnisse sind niitzlich, aber die Kenntnis des
Lesens, Schreibens und Rechnens ist geradezu unerlasslich. Der Iltis,
die Tltisse; der Kiirbis, die Kiirbisse u. dgl.

a wird immer mehr von e verdrangt.
14 .

Klothilde schreibt auch mit der linken J-Iand sehr behende. Edel
sei der Adel. Deine Eltern sind schon alt. Der Hahrr kraht, die Henne
gackert, die Elster plaudert. Der Schall der Viehschellen klingt dem
Hirten wie Musik. Aut' einen Schlag mit dem Schlegel offnete man
das Thor. Der Gartner bindet die Stengel der Pflanzen an Stangen.
Wildbret war Kaiser Karl dem Grofien der liebste Bralen. Unsere
Vater sind Vettern. Uberschvvengliche Reden sind bei der Jugend in
Schvvang. Unter štetem Nachschieben bevvegte sich die Last langsam
aber stetig vorwarts. Der Kaiser bestatigte (nicht -tt-) die Rechte
der freien Stadte, auf dass sie stets (nicht -a-) Geltung hiitten. Be-
stiitigen heiBt dauernd machen. Miide Greise sehnen sich nach der
letzten Ruhestatte.

15 .

Schlemmer werden krank. Man schlammt im Eruhjahre die
Teiche aus und diingt mit dem Schlamme die Acker. Die Terme ist
aus Tannendielen gemacht. Der Pascher brachte echle italienische
Seide ilber die Grenze. Der Schwaher (Schwiegervater) meines Netfen
ist aus Slidtirol und spricht welsch. Wahrend der emsige Ferge den
Kahn an einer Esche am Ufer befestigte, schwarmten aus dem nacli-
sten Gebiisch wilde Enten empor. Die Jager schossen nach ihnen
und giengerr dann liber den schwankenden Steg und schvvenkten die
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Hibe, weil sie viele erlegt hatten. Gebet Gott die Ehre. Die Gerslen-
ahre hal lange Gracheln (Ahrenspitzen). Das Nadelohr ist. eng. Unsere
Farse (junge Kub) hat eine Blesse, d. h. einen blassen Fieck auf' der
Slirn. Achilles war nur an der Ferse verwundbar.

16 .

Die Wipfel der Larchen griinen lichter, als die der Fichten. Im
Fruhling erheben sich die Lerchen trillernd in die blaue Luft. Macht
ein' Bauer seinem Nachbarn den braven Knecht abspenstigj so wird
dieser von Tag zu Tag widerspenstiger; endlich bricht er eine Ge-
legenheit vom Zaune, um Ackerzeug und Gespann zu verlassen und
aus dem Dienste zu treten. Der Gerueh der Gerberiohe ist der Lunge
zutraglich. Finem riistigen, flinken Wanderer ist ein behiibiger, trager
Gefahrle nur eine Last. — Bevor der Hase zu asen (weiden) beginnt,
macht er Mannchen und horcht und riecht nach allen Seilen. Das
wahrt einige Minuten. Erst \venn er frisst, erhebt der Jager gerausch-
los das Gewehr und schiefit. — Das geduldige Schaf setzt sich nie
zur Wehr. An Wildbachen legt man Wehre (das) an, nm die nahen
Griinde vor Versandung zu bewahren. VVenn in einem Treffen alle
Kugeln trafen, es bliebe kein Mann iibrig.

a, e, o.
17 .

Der Lowe gahnte, sehuttelte die Mahnen und legte sich in die
Ecke des Kafigs nieder. Beim Atzen athmete Goethe schadliche Diinste
ein und erkrankte. Die Baren gebaren blinde Junge. Dem Besucher
Speise und Trank vorzusetzen ist bei den meist.en Volkern gang und
gii.be. Ich gebe gern. Gute VVeine gahren lange. Der Fisch hat Graten.
Auch die Kroten sind niitzliche Thiere. Der schartige Sabel glich
einer Sage. Schwore nicht, was zu erfiillen schwer ware. Die Wunden
schwaren (eitern). Das Fleisch alter Kuhe ist zahe. Wir haben zehn
Zelien. Das Weib droht den bosen Buben mit dem Besen. Die Schafe
bloken. Die gereizten^ Hunde blecken die Zahne. Die Flote hat sieben
Locher. Der Bettler flehte um eine milde Gabe. Der Monch t.ragt
ein harenes Gewand. Es ist ein hehrer Gedanke, sich fur das Valer-
land zu opfern. In Mahren whchsen grofie Mohren (Riibenart). Haar-
schnorkel in der Slirne sind nicht schon. Der Schlag der Nacht.igali
vergellt (= verschallt) in der Ferne. Vergelt es Gott! Schlimme Nach-
richten vergallen (= verbittern) einem das Essen.
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au, eu, ei.
18 .

Die Murne der Scheuer sind gelullt. Beirn Scheine der Lampe
schreibt der Diehter Reime. Die roben Fleischerburschen schlugen
mit den Fausten auf den feisten Ochsen. Der Eisenhandler hat Feilen
feil. In Faulnis gerathene Eier stinken. Baierisches Bier isl. beriihmt.
Die bauerische Manier missfallt. Die Ziegenmauler sind jungen Baum-
chen gefahrlich. Der Kohlenmeiler rauehl. Eiserne Ofen sind der
Gesundheil. auGerst nachtheilig; ich werde deshalb den meinigen ver-
auBern. Die alten Agypter errichteten den Gottern zu Ehren thurm-
hohe Saulen. Ein sehr dickes Seil nennt man Tau (das). Karl wollte
den Lehrer tausehen; er maehl.e seinen Fehler wenigst.ens t,heilweise
wieder gut, indem er sich nicht straubt.e, altes zn gestehen. Das un-
geduldige Fraulein hat den Strahn Zwirn in einen Knauel verwirrt.
Die Kohlmeise ist ein Vogel, die Ameise ein Insect.. Es gibt auch
wei!3e Mause. Die Leule steigen auf Leitern in die Hohle.

19 .

Die Gemeinde gab dem verstorbenen Biirgermeister beim Gelaute
der Glocken das letzte Geleite. Versaume nichts. Wer sich nicht.
scheut, durch Verleumdung den guten Leumund seines Nachbarn zu
zerstoren, handelt verabscheuungsvviirdiger als der Rauber, der uns
doch nur verauBerliche Giiter ent.reiBt,. Ich will euch diesen Salz
erlautern, verdeutlichen. Verleumde auch deinen Feind nicht. Die
Wunden heilen. Der Hund heulte neulich greulich; es erregte Grauen.
Er hat. die Raude, er ist raudig. Die Feinde leugnen die Greuel-
lliaten. Es kommt Hochwasser; die Miiller schlieGen schleunig die
Schleusen. Vor zwolf Jahrhunderten wohnten auf der Liineburger
Heide keine Christen, sondern Heiden. Zur Feier des Jobannesfestes
zundet, man auf den Bergen Feuer an. Kuhe mit fettem Euter geben
wenig Milch. Wenn die Wunden schwaren, so setzt sich in ihnen
Eit,er an. Die Nacht-eule war der Gottin Dallas heilig. Kile mit Weile,
willst du Nach-theile vermeiden.

ai nur noch in folgenden Wortern.
20 . *

Die fleiGige Maid schnitt. neben dem schattigen Haine das reife
Getreide. Die Hagebutte heiBt. auch Hainbutte. Im Monat, Mai ist
der Anbau von Weizen und Mais voruber. Der Waid,ist eine
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Farbepflanze. Wir reinigen die Felder, indem wir die Steine auf den
Feldrain werfen. Kaiser Karl landete in der Bai von Tunis. Die
GefaKe von Eichenholz wurden mit. dem AichmaGe geaieht., d. h.
behordlich abgestempelt.. Veit ist ein Laie in der Naturgeschichte;
er weiB nicht, dass der Laich des Haifisches niclil runde Eier ent-
hiilt. Die Leichen der gefallenen Helden werden feierlich bestattet.
Der VielfraB verzehrte einen ganzen Laib Brot.; davon schwoll ihm
der Leib an. — Die kleine Violin-Virtuosin spielt. zugleich auf allen
Saiten ilires lnstrument.es. Sie ist eine vaterlose Waise. Man tragt
den Sabel an der linken Seite. Die Maische isl. nichts anderes als
Malz, welches mit Wasser iibergossen wird und in Gahrung iiber-
geht. Viele Kinder sterben an der Fraise. Am Ende der Woche
machl. der Arbeitgeber mit seinen Dienstleut.en Raitung (Rechnung).
Die Sladi Laibach liegt. in Krain. Der Main flieBt durch das nord-
liehe Baiern.

fp -Jiavde.
SGBeidfje itaute. .garte Saute.

©nfadj: f, bergleidfbar bem b. |j, bergleidfbar bent t.
93erboppelt: |f, bergleidfbar betu bb. ff (ftatt oergleidfbar betu tt.

1.) ©tatt bet SSerboppelitug bež parten obet fcfjarfen ft feijt man je^t
bie bež toeidjen f, alfo: fie fjaffen ftatt: fte fja^fjen.

2. a) 91nt ©nbe bet' @ilbe unb bor Soufonanten fdjreibt mait e fur f
alfo: lice laut! er lieot.

b) ®emnad) fdfreibt man am @nbe ber €>ilbe unb bor ©onfonanten
fo filr fft alfo: lafo it)n laitfeit! lafet ilpt laufeu; unb and): ber Jpafe
(ftatt: tpafjfj), er pafot (ftatt: er fjafj^t); mifeadjten, DJlilobraud).

3.) |j ift fo gnt ein etufadjer Saut mie j. 93. t ober p ober It. @r
fteljt fjinter langett 93ocalen ober ®ipljtl)ongen, j. 93. baž Sttafj, abrei|jen.

9ta<b laujjen SBocaJcn ftefjcj* eiuiarfjc tSonionaiitcn.

5Der Seib, bie 2Betfe, er meiet mir ben 28eg-, ber DJlaio; bie Viteipe,
bie meifje SBattb, geineifit, er meifi. — SDaž ©ebiiube, bež ,'paufež, er fjauet,
baž Ipano; bie 93eitte, bem ©traufje, er gieftt, ber gn^. - 93e()ageu, bie
93afe la0 , grattj blriot; ber §aken, mit bem DJČafje mafj er, it)r mafjt eud)
ju biel att; id) tueifj, ber iguttb beifit.
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Oiad) (urjen ‘Hocateu fteffett Oerboftmtte (Soufomutteu.

©ie tilibe, id) vatli', id) tafle, lafet ifjn! tofe ifjn! ber Rajtjje, id)
f)offe, mir fdfoffen, gemufst, er fdjofo. — ©ie ©robbel, fie gaffen, fie
tjaffen, er fjafet, ber ipafs; bic Rottc, bie Roffe mieljern, bag Rofo, bag
<35etreibe fdfofot. —©er Roggett, toerffoflen, oermijst, er genofo; ber ©pintu
rodtett, flirkeii, ftRifaOerftanbnig, »ermifet, gernifo.

SBieberljotitlig: SBir fefjen alfo, iafž tjtuter dnem tajen SBocal graifetjen ioeictjem
linb fdfarfem f feitt XXnterfcf)ieb gemacljt toirb, ba lotr ff (fž) fiir fjf) fctjreibeit.

Ubit miru tu ber Srfjretbuuji ber <3*£aute.

1 .

Um eiite ©rube ftaitb eitie ©ntppe Sirbeiter. ©ie ©riedfen fiegteu
bei ©atamig. ©ie ©djiaugen fried)eu. iiieS mir bon SBrief bor. ©ie
©djmefter ©tife tiefj mid) griiffen. ©er SBaft ift bie ittttere Rttrbe. Rid)t
jebeg pafgt fiir jcbcu. Siegdjen biieg bie peiffe ©riegfuppe. Slttf beut ©rat
beg Sergeg ift eg um ntetjr batu eineit ©rab fatter alg in ber ©bene.
©er S3ifž beg ,'punbeg oermunbete beit §afen big att bie Sinodjen. SBir
foUert and) unfere $einbe nidjt f)affen. ©er .fpafg ift cino grofje ©iittbe.
©er Singer ift ein ©ragpiats; ber Slnter ift cin ©oppetffafcu. SBir toaren
barauf gefafgt, auf nnferer Reife im ©ebirge faften ju miiffeu, ba man
bafetbft faft nidjtg ju effen befontmen fauu. ©eftern Oergaf) mau, iit tttt=
ferer ©affe bag ©ag attjujitnben.

2 .

©er geinb feugte unb brannte atieg nieber. 23efd)dmt fenfte ber
©dfttibige beu S3Iid. ©er fpfarrer Oeriag oon ber Štanjel, ber ffšapft fjabe
einen Siblafg gemdl)rt. Ungtucttid) ift, mer bie ©ftern utiffen fott. 3m
griitjtiug miiffeu bie bitrren tifte ber ©bftbdume abgefdgt merbeit; and)
maneken grituen ntufg man entfernen, bamit bie grunte innerf)alb ber
^trone geititgcnb iiuft unb £id)t geniefeit unb fitf? merbeit fbmten. Rapoteon
}d)loang fid) auf beit ©i)ron oon granfreid). ©g murbe ein ©djmattf in
jmei SIcten aufgefittjrt. Riete Stinber ieiben au SRafern. 9Ran mifgt nid)t
mef)r nad) Rčafjett. Rierjig SRafj gaben eitteti ©itner. ©ie Saoa ift cine
gefdpnotjene SOiaffe. ©ie Stopten gtimmen oft tange miter ber Slfdfe. ©ie
©ernfen ttimmen auf bie getfen. SBaS pat ber Rabe mit bent Rappett
gemein? ©ie Strmeti afjett gertte, menit fie mag befdfieu. ©fjriftug peitte
biejeuigeit, metd)e oout bofen ©eifte befeffen moren.
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3.
©er nadjffiffige $uabe mufžte feinen fjetjler fjart bitffen, er Befarn

nid)t einett SBiffen ju effeu. 2Ber Ute! ifgt, ift ciit SSielfra^. SBer mit mir
ffifjrt, ift mein ©efdtjrte. (Sine feidjtc gurt fntut man oljite ©effiffrbe (b. f).
oljne ©efafjr) bnrdjmaten. ©er ©djmeifj offitet bie goreti ber ,'paitt. ®ie
SRanlmitrfe fcfjarreu ftdj (Sfinge. SRofiite fjat un§ in einer Gčrjfifjlitng ba§
tuni neuent bemiefen, bafs ein gutež ©emiffett ba§ befte SRitfjefiffen ift. Sef)
taff meine Slterit gruden ltnb fitfreu. SRefbe ifjiteu ©rufj mtb 5t'uf0. ©er
eitfe ©ec! benimnit fief) feef. ©en Sbeffteu mufS man fid) jttm gremtb er*
fiefen. ergieffen ftd), mie mir miffen, bie SBafferffitten itber bie SBiefen
ber ©erecfjten ititb Ungered)ten. ©ott meifj fefjon, ma§ er tfjut.

5oi'tji’<;«itfl. Soju SSbrtcr mit i>t.

4 .

SRidjt jeber Slbgeorbnete ift berebt, nicljt jeber befitd 93erebfamfeit.
©er ©tabtridjter ift tobt; mir beffagen feineit ©ob. ©f)eobor ift tobfranf
(bis auf bon ©ob franf); er liegt an einer tobtidjen SBunbe auf bem
©obtenbette. Um feiue ifSffine jit oerftedeit, fonnte SRafmfcou ein grofjer
©feiSner fein; bfojt gegen SSermanbte oerfteflte er fid) itid)t, meif fie ganj
oon feinen 23efd)fiiffen abf)iengeit. Sr marb mie 9ttepnber ber ©rofje gegen
febermantt Ieid)t erboSt, ja er fjieft beit fitr feinen ©obfeinb, ber eS magte,
feiue Siteffeit ju oertefseu. StfS er uod) bie StriegSfcf)ule befud)te, marb er
oor 3oru tobtenbfafS (bfafž mie ein ©obter), ba ein Itnmerab itber ifjn
fpbttefte; er fd)feitberte i()m eiueit ©tein an bie ©tirne. - Urtfer iRadjfmr
gcifjefte jiingft unfere ,Qiege grafstid), meif fie auf feiner SSMefe etrnaS ©ras
gefreffen Ijatte. ©efrfipig finb bie $icgen, baS mifst if)r; alfeiit mer fie fo
abfdjculid) utifofjaubefn faun, ftefft feittem §erjett ein fdjfedfjteS .geugnio
aus. S« friifjeren $eiten mufSten bie Sefiegten bem ©ieger ©eifefn ftefleu.
2Ran mfifjfte f)ieju gemofjnfid) bie nadjfteu ®ermaubten bež ftottigS. Unter
fd)fid)tcut ©emaitbe fdjfagt oft eitt ebfe§ §erj.

^mtjetjmtg. SSbrter mit ifl, id).

5.
©ie ©ute fdjmamm biS an baS Sttbe be§ ©eidjeS. 2Rit fReiS fiifft

man SBiirfte. iReijf mir ooit jungen ©fiitiiteit fein 2ieiS ab. ®ie iReifigen
beS .jperjogS ftedten grituež fReifig auf bie §iite. S« aruten §iitten finben
mir ftatt beS Ijofjernen ffufjbobenS Sftridj. ©er auStretenbe gfufo ©fjeifj
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ergengt ©itmpfe, in betteit Srauidje fjerumftotjieren. ©er SSottid) ift ein
I)oI)e§, nu§ £)otjbauben jufammengefef)tež ©efiifj; ber 83ottdjer madft e§.
SBir ftallten mtfere Sioffe im ©afttjofe jur meijjen Stofe ein. ©er ,Qeiftg
im ftdifig frifžt and) baž $raut bež Stettidjž (and): Stettigž). ©it f)a[t bir
eine t&tofje gegeben, unb bie 93£affe beinež ©efidjtež betoeižt, bafž bit ež
feljr gnt meifjt. (Sin fteiuidjter (ober fteiniger) SBeg fiitjrt inž ©ididjt.
gtiiffe ftieffen nidjt Bergattf.

ftortjefctntfl. SSdvter mit x, U, d)$.

6.
$Iugž (b. I). im gfuge, jdjnerf) mar bie tpejte »erfcjjttmnben. Sluf ab=

fdjiiffigem SBege ift ež iiberftitffig, bie Stoffe anjutreiben. 3U ben SBaffeit
friitjerer 3at)rf|unberte getjorte aud) bie ©treitajt. ©te S^ijgen teben im
SBaffer. 9Jhtž auž ©riefj geniefgen Sinber gern. ®ie (Sitbcn ber (Srbadjfe
Ifeifjeu s$ote. grijj f)Ot in ber Derfloffenen 2Bod)e fedjž ©adjfe unb einen
£ud}§ gefdjoffen unb bafiir adjtjelfn (Skdben ©djufžtape bejogen. ©er ©djaft
feiner S9iid)fe ift auž Sudjžbaunt. 9)lit ^ritppeln ertaubt fid) mtr ber ,§erj=
lofe einen Sitp. 93ei eittem ©dptfž erfdjrede id) itidjt, motjt aber, menit
eine (Sibedjfe burdjž biirre Saub rafdieft. ©er glad)! blii£)t btau. SJtap
tjat einen ©ticgtitj, ber fid) eben maufjert, unb ^etip einen Štaben, ber
attež maužt. ®ie ipferbe freffen baž ©emettgfel oott §afer ititb tpadfet
feljr gern. 33ei groffer ©iirre fautt man beit g-tufe Sffieidjfel in ber Statje
bež LtrfptungeS trodenen ^u^eS itberfdjreiten. SBeifjenfetž tiegt in Sprenfjen.
2Sir ©fterreid)er preifen bie SBeižtjeit ber Saiferin SDtaria ©tjerefia.



II. Abtheilung.

F lir die zweite Classe.





Zur VViederholung.

§ 102. Das attributive Substantiv.
Wiederhole vorerst den § 16.

Nominativ. Der Consul Cicero vereitelte die Plane des Catilina.
Genetiv. Die Wachsamkeit des Consuls Cicero rettete die Stadt Rom.
Dativ. Dem Consul Cicero verdankten die Romer die Unterdruckung

der catilinarischen Verschivorung.
Accusativ. Den Consul Cicero nannten seine Mitburger Vater des

Vaterlandes.
Das attributive Substantiv kommt nicht allein im Nominativ, son-

dern in allen Casus vor.
Fernere Beispiele. Kaiser Rothbart zog ins heilige Land. Palmyra iiber~

traf zur Zeit der Konigin Zenobia die (ibrigen Stadte Asiens an Macht und An-
selien. Die Kampfe vor der Stadt Troja sind von Homer besungen worden.
Alexander uberschritt den Fluss Indus und besiegte den Konig Porus.

§ 103. Die Apposition.

Wiederhole vorerst den § 17.

Nominativ. Biqs, ein Weiser Griechenlands ; sagte, er trage ali das
Seine bei sich.

Genetiv. Den Nachfolgern des Codrus, des edelsten ihrer Konige,
gaben die Athener den Titel Archonten.

Dativ. Auf dem Cupitol, einem Httgel in Rom, stand der Tempel
des Juppiter.

Accusativ. Die Perser hielten ihren Ubenvinder, den Macedonier
Alexander, fiir einen Bruder ihres friiheren Konigs, des un-
gluclclichen Dareus Codomannus.
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Nicht bloB zum Nominativ, sondern zu jedem Casus eines Nomens
kann eine Apposition treten.

Note. Die declinierbaren Redetheile heifien N o m in a; denn das Substantiv
benennt den Gegenstand, das Adjectiv benennt dessen Eigenschaft, das Pronomen
steht fiir den Namen des Dinges, das Zahhvort benennt die Zalil, der Artikel
endlich, das Geschtechtswort, gibt das Geschlecht der Dinge an.

Anfgabe. Was fiir Nomina werden in nachfolgenden Siit.zen durch
Appositionen ervveitert?

Der Tribun Gracchus sprach: «Euch, den Beberrsehern der Welt, fehlt, was
jedes Thier besitzt, eine nachtliche Lagerstatte.« Jene Dreihundert, der Slolz
Spartas, opferten sich bei den Thermopylen. Auf ihn allein, den Retter Griechen-
lands, richteten sich die Blicke der Lacedamonier.

Dass nicht bloC Substantive, sondern audi andere Redetheile als Apposition
stehen konnen, werden wir spiiter lernen.

§ 104. Attributives Substantiv, Apposition.

a) Der griechische Weltweise Bias sagte: n. s. w. (Sieli oberi.)
h) Bias, ein griechischer Weltiveiser, sagte: u. s. w.

Wie unterscheidet, sich das attribulive Substantiv (a) von der
Apposition (l)?

Anfgabe 1 . Verwandle folgende Appositionen in atlributive Sub¬
stantive.

Vergilius, der beruhmteste romische Dichter, bat das Schicksal und die
Kiimpfe des Aneas besungen. Die Thaten und Leiden des Theseus, des Konigs
von Attica, haben einige Ahnlichkeit mit denen des Hercules. (Venvandle vorher
das substantivische Attribut «von Attica« in ein adjectivisches.) Artemisia, eine
carische Fiirstin, errichtete ihrem Gemahle Mausolus ein beruhmtes Denkmal.

Gelingt die Verwandlung auoh an folgenden Beispielen?
Die Poesie, die gottliche Kunst, haben die Musen den Menschen geschenkt.

Den edelsten Griechen, den Athenern, drohten die meisten Gefahren. Artemisia
errichtete ihrem Gemald ein Ireriihmtes Grabmal, das nacli ihm benannte
Mausoleum.

Nicht jede substantivische Apposition liisst. sich in ein attributives
Substantiv venvandeln.

Aufgabe 2. Verwandle die folgenden attributiven Substantive in
Appositionen.

Durch die einstiindige Schlacht bei Pydna bat der r-omische Feldherr Amilius
Paulus dem macedonischen Reiche ein Ende gemacht. Audi Griechen befanden
sich im Heere des Perserkonigs Xerxes. (Venvandle das Bestimmungsrvort in ein
genetivisches Attribut [sieh § 21], ebenso im nachstfolgenden Satze.) Der iiber-
miithige Spartanerkonig Pausanias kleidete sich wie ein persiseher Satrap. Aus
der romischen Colonie Agrippina am Rhein entvcickelte sich die jetzt bliihende
Stadt Koln.
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§ 105.

1.) Die Attribute auf die Frage was fur ein? verwandeln. sich
oft in Bestimmungsworter zusammengesetztbr Substanlive. Die Kunst
des Schreibens = die Schreibkunst. Die Gier nach Geld == die Geld-
gier etc. (Wiederhole die §§ 20, 21, 22,2, 23,2, 24,2.)

2. ) Z um Genetivus partitivus. Man kann sagen: Das treueste
aller Thiere ist der Hund oder Das treueste von allen Thieren
oder miter allen Thieren oder Das treueste Thier ist der Hund.

Die beruhmtesten (der Maler) unter den griechisehen Malem =
von den griechisehen Malem — die beruhmtesten griechisehen Maler
waren Zeuxis und Apelles. (Wiederhole § 23, s.)

§ 106.
1.) Declinieret:

der hohe Dom | die alte Zeitung j das schleehte Bier
fler Kolner Dom ! die \Viener Zeitung I das Pilsner Bier

Kblner.., Wiener.., Pilsner.. u. dgl. von Ortsnamen abgeleitete
Worter auf er nehtnen zwar die St.elle von Adjectiven ein, sind je-
doch keine, wie die Declination darthut; es sind Genetive: Der Dom
der Kolner etc. Sie bleiben unverandert..

2.) Posili v. Jener Anblick war schbn, es war ein schon-er
Anblick. Jener Knabe war munter, es war ein munter-er Knabe.

Coni parati v. Dieser Anblick ist schon-er; es ist ein schon-er-er
Anblick. Dieser Knabe ist munter-er = muntrer, es ist ein mun-
ter-er-er Knabe — muntrerer — mehr munterer Knabe.

§ 107. Verwandlung ins Passivum.

Passiuum.
Teli werde vom Lelirer gefragt
D u wirst vom Lehrer gefragt
Er wird vom Lehrer gefragt

u. s. w. im Plural.

Von dem Tapferen wird derGefahren
gespottet (nicht: dieGefahren werden
gespottel).

Heinrich, deutsche G.-amm.atik f. d. II. Cl. 7

Actiuum.

ci) A e c. Der Lehrer fragt mi eh
Der Lehrer fragt dicli
Der Lehrer fragt i Ji n
u. s. w. im Plural.

h) Gen. Der Tapfere spottet der
Gefahren.
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Activum.

Dat. Socrates gehorchte dem Gesetze.

Verhaltnisobject. Gracchus sprach
iiber die Nothlage der Burger.

Ohne Object. Bei Leipzig baben die
Volker lange unentschieden gekampft.

c) Man fragte, inan spottete, man ge-
borchte, man kampfte.

Passivum.

Von Socrates wurde dem Gesetze
gehorcht (nicht: das Gesetz vvurde
gehorcht).

Von Gracchus vvurde iiber die Noth¬
lage der Burger gesprochen (nicht:
die Nothlage wurde gesprochen).

Bei Leipzig vvurde von den Volkern
lange unentschieden gekampft.

Es vvurde gefragt, es vvurde gespottet, es
vvurde gehorcht, es vvurde gekampft.

Zu a) Nur transitive Verba, d. h. solehe, die ein Object im Accu-
sativ regieren, konnen ein Passivum in allen Personen haben.

Zu b) Verba, die ein anderes oder gar kein Object regieren, konnen
nur ein unpersbnliches Passivum, d. h. ein Passivum in der dritten
Person des Singulars mit es, bilden.

Zu c) Das unpersonliche Passivum wird im Deulschen oft. wohl-
klingender dureh das Activum mit man gegeben.

Note. Gleiches wird zu Gleichem leicht gesellt = Gleich (Gleiches) und
gleich gesellt sich gern. lleifles Hišen wirA leicht geschmiedet — liisst sich
leicht schmieden.

Stati des Passivums st.eht bisweilen das Reflexivum oder das
Activum mit sich lassen.

§ 108 .

Nachahmen. Ich ahme dir etwas nach, d. b. ich macbe etvvas
in derselben Weise (eigentlich: nach demselben MaBe) wie du. Der
Maler ahmt der Natur nach, d. h. er bildet. wie die Nalur^ der
Maler ahmt die Natur nach, d. h. er bildet sie ab.

Bei nachahmen solile demnach der Dal.iv der Person und der
Accusativ der Sache stehen; allein in neuerer Zeit set.zt man wie
im Lateinischen auch die Person in den Accusativ und sagi, also:
Deutschland ahmte mich nach, und Frankreich mochte mich lesen.
Den Schopfer ahmet. ihr nach, ihr Gotter der Erde.

Folgen. Befolge meine Rathschlage ! Aber Folge mir! Unstatthaft.
ist im Deulschen die lateinische Fiigung Folg’ mich ! 1

In Krain ist dieselbe oft zu horen.
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Niitzen. Ich nutze, gewohnlich niitze dir, d. h. ich bringe dir
Nutzen; im Sinne von Gebraueh machen von einer Sache, Genuss
haben von einer Sache (uti aliqua re) \vird es zumeist. durch be-
nutzen = beniitzen mit dem Accusativ verdrangt.; ich nutze — niitze
= benutze = beniitze die Gelegenheit, d. h. ich mache von der Ge-
legenheif Gebraueh, ich ziehe von ihr Nutzen. Die Menschen durfen
olme Unrecht die Thiere beliebig benutzen, beniitzen etc. — von d en
Thieren Gebraueh machen (bestiis uti).
Sirk bemachtigen einer Sache im Sinne von sich zum Herrn

von einer Sache machen. Jugurtha bemdchtigte sich ganz Numidiens
= macht.e sich zum Herrn von ganz Numidien (otnni Numidia).

§ 109. Sein mit dem Dativ.

In Mir ist angst isl. angst jetzt ein Adjectiv; es ist. jedoch ur-
sprlinglich das Suhstantiv, und der Satz sagt soviel wie Ich, babe Angst.

Ebenso: Mir ist niclit bange, wofilr, freilich selten, auch gesagt
wird: Ich habe heine Bange.

Noch hort. man bisvveilen Mir ist noth — ich habe Noth.

Eucli biiihen seclis liebliche Tochter = Ihr habt sechs lieb-
liche Tochter.
Dir lebt ein hoffnungsvoller Solin = Du kast einen lioff-

nungsvollen Solin.

§ 110. Der Conjunctiv in Hauptsatzen.

Der Indicaf.iv sagt et.was als wirklich, als sicher, der Gonjuncliv
sagi. elwas als nicht, wirklich, als unsicher aus.

Unsicher ist:
1.) Das Mogliehe. Wir konnen es bloB vermulhen, aber nicht

behauplen. Ind.: Vielleicht fraget ihr. — Conjunctiv der Moglichkeit
(potentialis): Ihr konntet (vielleicht) fragen. Ihr diirftet (vielleicht)
fragen.

a) Wiire uns derEinlril.t desMoglichen vortheilhaft oder angenehm,
so vvunschen wir ihn. Ind.: Vielleicht kommt der Vater . — Conjuncliv
des Wunsches (optativus): Dass er docli kamel Wenn er doch kamel
Moclite er doch leommen! Wenn er doch kommen wollte! O konnte
ich reisen! O durfte ich reisen! — Ind.: Rudolf scheint glucklich

1*
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zu sein. — Gonj.: Dass er docli, wenn er doch glucldich wdre! Mdcht.e
er nur glucldich sein! Phaeton wunschte, dass er den Wagen des Vaters
besteigen durfte.

b) Ware uns der Eintritt des Moglichen schadlich oder unan-
genehm, so fiichlen wir ihn. Jnd.: Es wird vielleicht regnen. — Conj.:
Dass es doch nicht, wenn es doch nicht reg nete! Mochte es doch
nicht regnen! Morgen solite es nicht regnen.

2.) Unsicher ist ferner das, woruber wir im Zweifel sind. Ind.:
Was tvar zu thun? — Conjunctiv des Zweifels (dubitativus): Was
hatte ich thun kbnnen, tliun sollen? Ich wusste nicht, was ich tliun
solite. Was ware da zu tliun geivesen? Was tv o ll'te (solite) ich thun?

Note. Im Lateinischen steht der Conjunctiv oft auch dort, wo im Deutsclien
der Indicativ gesetzt wird.

Der Imperativ umschrieben: Du solist Vater und Mutter ehren.
Lasst die strenge Arbeit mlin. Du musst glanben, du musst icagen.
Ihr konnt schlafen gellen — geht schlafen. Du darfst ihn langer
nicht schonen.

Zur Umsehreibung des Conjunctivs und Imperalivs dienen die
Hilfsverba des Modus: kbnnen, mbgen, durfen, sollen, tvollen,
miissen, lassen.

§ 111. Satzahnliche Ausdrficke.
(Interjectionen.)

a) Feuer! Ililfe! — Gott Lob! — Schon auf? Guten Morgen!
■— Halb rechts!

b) Meine Herren! — Ei, Vater, lieber Vater (ein Spielding wun-
derschon). — Hans! Was?

c) Ja (ich tvill). — Nein (ich trag’s niclit langer). Fort! —
Her damit! So? — Weg da! — Herein!

d) Juchhe! Ilalloh! Potztausend! Pfui! Ach, o iveli! Hui! und
weg tvar er.

Diese Ausdrucke ermangeln eines priidicativen Verbums, deulen
aber einen Gedanken an und konnen deshalb satzahnliche Aus¬
drucke genannl vverden. Zu ihnen gehoren die Vocative (b), das
bejahende und das verneinende Adverb, sowie andere Adverbia,
wenn sie allein stehen (c), und endlich die Interjectionen (d).
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Note. Die In ter j ec ti o n e n oder Empfindungswdrter driicken ein Gefiihl
(Freude, Staunen, Abscheu, Sehmerz etc.) aus, oder sie ahmen Naturlaute nach;

B. Hurreli, hurreh, hopp, hopp, hopp, gieng’s fort in sausendem Galopp. —
Piff, paff, puff, klatsch, plump (gleichsam Empflndungslaute der Luft und des
Wassers).

§ 112. Elliptische oder verkiirzte Satze.
a) Mit mangelndem oder mangelhaftem Pradicate.

Tages Arbeit, abends Gčiste; saure Wochen, frohe Feste. Muth
verloren, alles verloren; da wdre es besser, gar niclit geboren.
Reli Gesicht bei bosen Dingen, und du wirst gar viel vollbringen.
Gleiche Briider, gleiche Kappen. Kurz und gut (sei es gesagt.),
der Rund war nur so grofi, wie alle Runde sind. Einjunger
Liigner, ein alter Dieb. Wie alles auf dem Tisch so zierlich
aufgebaut (ist), so klatscht sie in die Hand und springt und
jubelt laut. Bedenke, ivas du gethan. Was ich gesagt, ivill ich
vertheidigen. Pas Lied ist «M.s(gesungen). Die Schicalben sind
fort (gezogen). Wohin des JVeges? Ein Schelm, wer seinen
Herrn verldsst.

Ergiinzet diese elliplischen Satze.

An der Slelle einer weggefallenen Copnla steht. ein Komma.

b) Elliptische Satze mit fehlendem Subjecle sind seltener.
Will mir die Hand noch reichen,
Derweil ich eben lad’.
Kann dir die Hand nicht geben,
Bleib du im ew’gen Leben
Mein guter Kamerad. 1

Komm! Lasst ihn! (Sieh § 19, e und § 29 den Schluss.)

Setzet die fehlenden Subjecle.
Wiederhole § 33; sieh besonders die Note.

1 Zu memorierende Gedichte diirfen dem grammatischen Verstandnisse nur
insoweit nahe geriickt vverden, als dies von der Nothvvendigkeit der asthetischen
Erkenntnis bedingt ist; graimmatische Beispiele aus solion memorierten dagegen
sind als alte Bekannte dem Schiller lieb, und gern lasst er sieh von ihnen in
das Gebiet der Sprachbetrachtung geleiten. Wir verwerten daher zu diesem
Zwecke die in der I. Classe vorscliriftsmaCig auswendig gelernten Lesestiicke.
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c) Haufig feblt. der Object.sinfmitiv.
Der Jiingling will in die Welt (ziehen). Was soli das (heiBen)?

Das Kind muss in die Schule. Icli kann nicht weiter. Das darfst
du nicht. Lass das! Wir durfen nicht immer, was wir kunnten.

Setzet die fehlenden Infinitive'.

§ 113. Der enge einfache Satz.
Soli ein Gedanke nicht bloB angedeutet, sondern vollstandig

ausgesprochen werden, so ist hiezu nicht nur die Nennung eines
Gegenstandes, von welchem geredet wird, d. h. ein Subject, sondern
auch die Angabe der Kede oder Aussage selbst, d. h. das Pradicat,
unumganglich not,hwendig. Subject und Pradicat sind die Hauptglieder
eines Satzes; sie sind von gleichem Werte, und es hangt nicht. eines
vom andern ab.

Subject.

Die Kirche
Die Vorsicht
Die Vorsicht
Alcibiades

Pradicat.
wird ausgebessert.
wacht.
ist ivachsam.
war ein Athener.

Note. Die Copula (ist, ioar) gehort eigentlich auch zum Pradicate.

Elin Satz, welcher bloB aus den beiden Hauptgliedern bestebt, ist
ein enger.

§ 114. Der erweiterte einfache Satz.
Entbalt. ein Salz auBer Subject und Pradicat noch andere Glieder,

so ist er erweitert.
AuBer Subject und Pradicat gibt, es an Satzgliedern noch

das Attribut, (s. § 15 u. ff.),
das Object (s. § 31 u. ff.) und
das Adverbiale (s. § 37 u. ff.).

litre Abhangigkeit von den beiden Hauptgliedern lassl. sich auf
mehrfaehe Weise dem Auge sichtbar darstellen.

Wie lautet der Satz?
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Wie lautet dieser Satz?

I Del' carthagische ) attributiver ■ • adjectivisches Attribut zu «Feldherr».
3.) Subject: j Feldherr J Nominativ.

* Hannibal

Pradicat: h at (gefuhrt)

Object: \

seine . . .
gut . . . .
geiibten .
T r u p p e n

pronominales Attribut zu «Truppen».
Adverbiale des Modus zu «geiibten».
participiales Attribut.

Adverbiale
der Concession:

trotz
der mannigfaltigsten .... adjectivisches Attribut.
H i n d e r n i s s e

Adverbiale
des Modus• | bewunaerungswurchger . . adjectivisches Attribut.

' Ausdauer

i liber
Adverbiale
des Ortes: ) die schneebedeckten

*■ Al p e n
. . . participiales Attribut.

gefuhrt gehiirt zu hat.

In einem einfachen Satze darf' nur ein Subject, nur ein Pradicat,
nur ein Object derselben Art, und von jeder Gatt.ung der Adverbialien
nur eines vorkommen; jedes Noinen darf durch ein Attribut oder
durch mehrere ungleichartige Altribute bestirnmt sein.
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Der sogenannte zusaminengezogene Satz.
§ 115. Mehrere Subjecte bei einem Pradicate.

Wiederhole den § 13.

1.) Romulus war ein Griinder Roms, Remus tvar ein Griinder
Roms. Kurzer und vvohlklingender: Romulus und Remus
waren die Griinder Roms. Ein braver Reiter und ein tiich-
tiger Regen hommen uberall durch. Wohlthat und Huld ver-
binden die Menschen.

Mehrere Subjecte in einem Satze verlangen (regieren) den Plural
des Pradicates. Doch zeigen sich mehrfache Abweichungen hievon.

a) An der einen Seite st and ein Tisch, ein Sessel • und mehrere
Stiihle. Dagegen: An der einen Seite standen mehrere Stiihle,
ein Tisch und ein Sessel. Meister ruhrt sich und Geselle.
Erschlagen ist der Hirt und die Ilerde.

Hangen sich an einen fertigen Satz mit einem Subjecte im Sin-
gular noch andere Subjecte an, so sind diese nicht. imstande, das
voranstehende Pradicat nachtraglich in den Plural umzuwandeln.

b) Verstand und Vernunft und Rath lebt in den Greisen, d. h.
soviel als: Der rechte Simi lebt etc. Vertrauen, Glaube, Iloff-
nung ist hin — alles ist Mn. Ebenso: An dir ist llopfen
und Malz verloren.

Werden mehrere Subjecte als ein Ganzes aufgefasst, so kann
man das Pradicat in den Singular set.zen. Bisweilen ist. diese Zu-
sammenfassung auch angefuhrt. Bucher, Kuchengeschirr ; Blumen,
Waffen, alles lag wirr durcheinander. Das Subject ist nun alles, und
mit ihm nuiss das Pradicat ubereinstimmen.

2.) Sind die Subjecte von versehiedenen Personen, so
lmt. die erste den Vorzug vor der zvveiten, die zweite vor der dritten.

a) Ich und du wollen treu zusammenhalten. Ich und mein Pudel
(tvir) sind immer zusammen. Du und Časar habt geirrt. Ihr
und eure Genossen seid verrathen.

Tn welcher Person stehen hier die Pradicate?
b) In diesem Punkte ha st du und dein Bruder geirrt. Sowohl

du, als auch alle Menschen w is sen, dass etc. Dummheit
und Stolz wdchst auf einem IIolz. Zicemal zivei ist vier.
Zeit und Ort war bestimmt.

Das Verbum congruiert oft nur mit dem ihm zunachst stehenden
Subjecte.
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Fernere Beispiele. Viel Steine gab’s (= waren da) und wenig Brot. (Diese
Accusative konnen als Nominative gedacht werden.) Muh’ und Fleifi bricht alles
Eis. Anstand und Sittsamkeit zieren den Knaben. Sowohl die Erde als auch die
Venus bewegen sieb um die Sonne. Weder Pompejus noch Časar sind eines
natttrlichen Todes gestorben.

Worter, welehe gleiche Satzglie.der aneinander kniipfen, heiBen
Bindewor ter, Conjunctionen.

Welche Conjunctionen kornmen in den obigen Beispielen vor?
a) Fischen und Jagen und Vogelstellen hat verdorben šchon maneken

Gesellen.
b) Fischen, Jagen, Vogelstellen hat verdorben etc.
c) Fischen, Jagen und Vogelstellen hat verdorben etc.

a) Stehen zvvischen den gleichartigen Satzgliedern Conjunctionen,
so heifit die Verbindung polysyndetisch; sie bildet ein Polysyn-
deton.

b) Fehlt die Conjunction uberall, so ist die Verbindung asyn-
detisch; sie bildet ein Asyndet,on. Statt der fehlenden Conjunctionen
stehen Beistriche.

c) Am oftesten finden sich im Deutschen Verbindungen wie die
lin ter c. Sieh auch das nachstfolgende Beispiel.

§ 116. Mehrere Pradicate bei einem Subjecte.

Der wackre Schivahe forcht sich nit, gieng seines Weges Schritt
vor Schritt, Uefi sich den Schild mit P/eilen spicken und thdt
nur spbttisch um sich bliclcen. Sie (die Mutter) herrschet weise
im hduslichen Kreise und lehret die Mddchen und ivehret den
Knaben und regt ohne Fride die fteifiigen Ildnde. Časar kam,
sah, siegte. Alexander bewunderte und ahrnte den Achilles nach.

Welches Satzglied ist den mehreren Pradicaten gemeinsam? Im
lelzten Satze haben die Pradicate zwei Satzglieder gemein; welche?
In welchen Siitzen stehen die Pradicate asyndet.isch, in vvelchen
polysyndetisch?

Fernere Beispiele. Und jeden Sonn- und Feiertag gedenkt es an den Schaden,
lasst dureb den ersten Glockensclilag, niclit in Person sich laden. — Der Alte
saD bei Tisch und trank den kiihlen Wein. — Der Herr geht immer voraus vor
allen, lasst unversebens eine Kirsche fallen. — Die Biicher sollen nicht blofi unter-
halten, sondern audi niitzen. -r- Endlich tanzen alle Katzen, poltem, larmen, dass
es kracht, zischen, heulen, sprudeln, kratzen, bis der Herr im Haus ervvaclit.
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§ 117. Mehrere Attribute bei einem Substantiv.

1.) Goldene und thonerne Gefdfie galten bei den alten Germanen
fUr gleich ivertlos. Zur Zeit des Demostlienes gab es viele
beruhmte Redner. Ein stiller und arbeitsamer Mann tvird
itberall geaclitet. Kriippelige and schivache Kinder ivurden
bei den Spartanern auf dem Taggetus ausgesetzt.

Welche Worl.er sl.ehen hier als Attribute? Was sind es (tir Rede-
theile? Ubersetze das zweite Beispiel ins Lateinische; was ist. in
ihm Subject?

2.) Wiederhole vorersl den § 21 und 2.) in § 23.

Das romische Volk war in 31 Land- und 4 Stadttribus ein-
getheilt. Es gibi Mahi-, Sage-und Starnpfmuhlen. DieHaupt-und
Residenzstadt (eine and dieselbe St.adt). Dagegen: Die Haupt-
und die Residenzstadt (zwei Stadte). Die Nord-und die Siidhdlfte
unserer Erde unterscheiden sich in ihren Wdrmeverhdltnissen.

Vervvandle die Bestimmungsvvorter in andere Attribute.

Warum steht in dem letzten Beispiele das Pradieat im I 'hiral ?
Von wieviel Halften ist die Rede? Sieh die Regel in § 115, i.

Pernere Beispiele. a) Der erste und der dritte, der fiinfte und der sechste
romische Konig wurden erscitlagen. b) Ein goldenes, silbernes, ehcrnes, eisernes
Zeitalter folgten aufeinander.

Interpunction. a) Sind mehr als drei gleichartige Satzglieder
vorhanden, so konnen sie zu Gruppen vereinigt und diese durch
Kommata (Beistriche) getrennt werden. b) Wie heiBt diese Art von
Verbindung?

§ 118. Mehrere Objecte bei einem Verbum.

Wiederliole die §§ 31 bis 33.

1.) Unkundig ist der Mensch des kunftigen Schicksals und Loses.
Auf dem Capitol war ein Tempel dem Juppiter, der Juno
und der Minerva geweiht. Die Gelehrten haben Demostlienes

- und Cicero die vornehmsten Redner des Alterthums genannt.

In vvelehem Casus stehen obige Objecte? Welche werden von
Adjectiven, welche von Verben regierl?
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Wiederhole den § 34.

2.) Bie Gotter ergotzten sich an Nektar und Ambrosia. Dev
edlere Mensch lebt mehr fur die Seinen, ctls fiir sich selbst.
Vor der Scylla und Gharybdis furchtete sich Ulixes und
seine Gefahrten sehr. Schtoatzhaftigkeit gereicht einem Manne
zu Schimpf und Schaden. Bas war mir zum Heile = diente
mir zum Heile.

In welchem Casus stehen diese Prapositional- oder Verhallnis-
objecte?

§ 119. Mehrere gleichartige Adverbialien
bei einem Verbum.

Gib an, ob die folgenden Adverbialien Zeit, Ort, Art oder Grund bestimmen.
Wiederhole vorerst die §§ 37 bis 43.

Er gieng an meiner Seite in gleichem Schritt und Tritt.

Wie viele und was fur Adverbialien kommen in diesetn Satze vor?

Bas Kind eilt durch Anger, Feld und Busch zur Kirche,
zur Kapelle.

Die drei ersten Substantive gehoren zu einer und derselben Pra-
position und bilden die eine Art von Adverbialien; zu einer anderen
gehoren die lelzten zvvei Substantive. Von welcher Praposition hangen
die.se, von weleher jene ab? Was beslimtrien beide Arten dieser
Adverbialien?

Ober Priipositionen sieh § 22.

Fernere Beispiele. Besonders durch Gleichnis und Exempel macht’ er (der
Herr) einen jeden Markt zum Tempel. Mit dem Pfeil, dem Bogen durch Gebirg
und Thal kommt der Schiitz gezogen friih im Morgenstrahl. Socrates gehorchte
den Gesetzen des Staates in dessen guten und bdsen Tagen.

Warum steht hier sl alt dessen nicht seinen? Sieh S. 48 in der erslen
Note: «Unterscheide etc.»

Ist auch der folgende Satz ein zusammengezogener, d. h. slehen
auch in ihm zwei gleichartige Adverbialien?

Bie Gallier haben lange und heftig gegen die Homer gekdmpft.
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§ 120. Zusammenziehtmg mittels wie, als, als wie.

Zur rechten sieht man wie zur linken einen halben Tiirken
'runtersinken. Das arme Kind, es Ičluft, es kommt als ude im
Tratim. Die Tugend schatzt der Weise hoher als den Reichthum.

Wie und als leiten hier eine Vergleichung ein. Die zwei ver-
gliehenen Dinge stehen — im Deutschen - im gleichen Casus.

Fernere Beispiele. Silber ist gemeiner als Gold, Golci gemeiner als Tugend,
Nichts ist prachtiger als der Hinimel. Kein Handwerk ist so schwer als MiiBig-
gehen.

Aufgabe 1. Lose die folgenden Beispiele in je zwei Vergleichungs-
satze auf.

Der Redliche bewahrt ein anvertrautes Gut wie sein Eigenthum = wie er
sein Eigenthum bewahrt, Die Knaben sind zumeist mehr uniiberlegt als boshaft.
Marius handelte in seinem sieberiten Consulate wie ein AVahnsiriniger. Ein frohes
Herz, gesundes Blut ist besser als viel Geld und Gut.

Aufgabe 2. Ziehet die folgenden Gomparativ-, d. h. Vergleichungs-
satze, zusammen.

Ein Kriegsvolk, wie es die Macedonier waren, musste das persische Reich
zertrumrnern. Ein Centner Wolle ist nicht leichter, als ein Centner Eisen ist.
Časar sorgte fiir seine Soldaten, wie ein Vater es thut. Homer lebte viele Jahre
friiher, als Herodot lebte.

Du bemerkst, dass wie zwei gleiche, als zwei ungleiche Be-
griffe oder Siitze verbindet.

Comparativsatze sind Nebensatze. Nabereš spater.

§ 121 .

1.) Ein zusammengezogener Satz ist derjenige, welcher zwei oder
tnehrere gleiche Satzglieder eni,ha.lt.

Die Zusarnmenziehung fallt jedoch nicht immer sogleich ins Auge.
Klingt. nicht der folgende Satz wie ein einfacher? Du solist Vater
und Mutter ehren.

2.) Man kann den zusammengezogenen Satz auch so erklaren:
Er entsteht, wenn zweien oder mehreren Siitzen ein oder mehrere
Glieder gemeinsam sind und nur einmal angefuhrt vverden.
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Gebt in den folgenden Beispielen die gemeinsamen Salzglieder an.

Beachtet die Unterscheidungszeichen.

Sie selbst (die Burg Nideck) ist min verfallen, die Statte wiist und leer.
Warum hat’s Baumlein denn gelacht, und warum denn seine Kameraden? Weder
ist jemals eine Schlachtreihe besser aufgestellt, nocli jemals heftiger gekampft
vvorden als bei Zama. Alles verliisst uns im Leben, nur die Tugend nicht.
.Nicht der gerechte, nur der laute Tadel vevletzt. Der Edle vergisst, der Unedle
racht die Beleidigung. Der Mensch begehrt gar viel'; im Diesseits ein langes,
sorgenfreies Leben und im Jenseits die ewige Seligkeit. Nicht fiir die Sciiule,
sondern fiir das Leben lernen wir.

In diesen Beispielen die Satze, welche in einen zusammengezogen
wurden, herauszufinden, unlerliegt. keiner Schwierigkeit.

§ 122. Eintheilung der zusammengesetzten Satze.

1.) Verbinden sich zwei oder inehrere Siilze, um einen Gedanken
auszudriicken, so bilden sie einen zusainmengesef.zt.en Satz.

2. ) Besteht der zusaminengesetzle Salz aus Haupt.saf.zen, so ist
er eine Satzverbindung; besteht. er aus Haupt- und Nebensatzen,
so ist er ein S a izg e fuge.

3.) In der Satzverbindung sf.ehen die Satze nebeneinander, sie sind
eoordiniert, d. h. beigeordnet; im Satzgefuge hlingen die Neben-
siitze von den Hauptsatzen ab, sie sind ihnen subordiniert, d. b.
unt.ergeordnet.

4.) In der Satzverbindung steben coordinierende, d. b. bei-
oder nebenordnende Conjunctionen (Bindeworter); die Conjunc-
lionen des Salzgefijges sind subordinierend (unterordnend).

B.) Die einfache Satzverbindung besteht nur aus zwei
coordinierten Sillzen, die mehrfache bat. deren mehr; das einfache
Satzgefuge bat nur einen Nebensatz, das mehrfache mehr als einen.
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Die einfache Satzverbindung.

Die Satzverbindung isf. dreifacher Ari.:
1.) copulativ (einfach verbindend),
2.) adversativ (entgegenstellend),
3.) causal (begriindend).

1. Die copulative Satzverbindung.
§ 123 .

Die copuial.iven oder einfach verbindenden Conjunct.ionen sind:
a) und, audi, da, desgleidien, aufterdern, zudem, uberdies.

Kraft gibt Muth, und Muth gibt Sieg. Friih ist das Baumlein aufgevvacht,
d a hatt’ es goldene Blatter fein. So blieb or (der Schvvabe mit seinem kranken
Rosslein) bald ein gutes Stuck hinter dem Heere.szug zuriick. Da sprengten
plotzlich in die Quer fiinfzig tiirkische Reiter daher. — Von den Bienen erbalt.en
wir den siiCen Horiig, auch (aufierdem, uberdies, zudem) liefern sie uns das
niitzliche Wachs.

b) erst (erstlich, zuerst), dann (alsdann), hierauf, ferner, endlich,
schlieJMch, zuletzt; erstens, zweitem etc.

Der UnmaCige schadet erstlich seiner Gesundheit, dann rnacht er sich
auch zur Arbeit untCichtig; ferner vermindert er sein Vermogen. Z u ei s t standen
die Griechen unter der Herrsehaft von Konigen; hierauf bemachtiglen sich die
Vornelimen und Reichen der Gevvalt und errichteten eine aristokratische Re¬
publik. Aus dieser gieng sodann die Tyrannis hervor, indem ein kluger und
entschlossener Adeliger, wie z. B. Pisistratus in Athen, die anderen aus der
Herrsehaft verdrangte; endlich trat die Demoln-atie, d. h. die Selbstregierung des
Volkes, ein, die jedocli bald in robe Pobelherrschaft ausartete. Scliliefilich
brachte ein riicksichtsloser Tyrann wieder Sicherheit und Ordnung in den zer-
riitteten Staat. Der Mensch bat dreierlei Wege, klug zu handeln : erstens durch
Nachdenken, das ist der edelste; zweitens durch Nachahmen, das ist der leicli-
teste; und drittens durch Erfahrung. das ist der bitterste.

c) sogar, ja sogar.
Selbst im Seherze zu li.igen ist nicht. schon, ja es ist sogar eine Siinde.

d) sowohl — als audi,
nicht nur i
nicht bloj3 , — sondern auch,
nicht allein J
theils — theils, bald — bald, einerseits — anderseits,
weder — noch.
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Ein romischer Statthalter mosste nicht nnr die Kriegfiihrung verstehen,
sondern man forderte von ilirri aucli die Fahigkeit, in seiner Provinz rfimisches
Wesen einheimisch zu machen. Die Athener konnten entweder den Persern
in offener Schlacht entgegentreten, oder sie mussten sich in ihrer Stadt gegen
sie vertheidigen. Bald regnet es, bald schneit es.

Inl.erpunct.ion. Zwischen kurzen coordiniert.en Satzen sl.eht.
das Komma, zwischen liingeren das Semikolon (;). Dieses kanu auch
dazu dienen, kurze, durch Kommala getrennte Sat,ze sowie auch
Worler in Gruppen abzutheilen, wie in einein der folgenden Beispiele.

A s y n d e t i s c h e Verbindung.
Schweige, dulde, arbeite! Die Leute machen falsches Geld, das Geld macht

falsche Leute. Del' Mensch verkummert im Frieden, miifiige Ruh’ ist das Grab
des Mutli’s. Das Gute liebt sich das Gerade, bose Fruchte tragt die bose Saat.
Es blitzt, es donnert, es beginnt zu regnen. Kochend wie aus Ofens Rachen gliih’n
die Liifte, Balken krachen, Pfosten stiirzen, E'enster klirren; Kinder jammern,
Miitter irren, Thiere vvimmern unler Triimmern; alles rennet, rettet, fliichtet;
tagbell ist die Naclit geliclitet.

2. Die adversative Satzverbindung.

§ 124 .
Die adversaliven oder ent.gegenst.ellenden Conjunctionen sind:

a) aber (nun aber, so aber), allein, doch, jedoch, dagegen, hin-
gegen, gkichwohl, dennoch, indes (indessen), desungeachtet
(dessenungeachtet), nichtsdestoweniger, nur, nur dass.

lin vorhergehenden Satze sl.eht. bisweilen zwar, freilich, wohl,
allerdings.

Beachte in den folgenden Beispielen die Inlerpunction.
Sage nicht alles, was du weifit; aber wisse immer, was du sagst. Arin ist

nicht, wer wenig hal., sondern wer rnehr bedarf, als er besitzt. Vieles wiinscht
sich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig. Lehre bildet Geister, doch
Ubung macht den Meister. Tausend Tode stirbt der Feige, doch der Muth’ge
slirbt nur einmal. Das Schicksal kann die Heldenbrust zerschfnettern, docli einen
Heldenwillen beugt es nicht. Die Titanen sttirmten den 01ymp, allein Juppiters
Blitze schleuderten sie zuriick. Die Romer brachten zwar die Gotter aller von
ilinen besiegten Volker nach Rom, aber sie Ihaten dies nicht aus Frommigkeit,
sondern aus Staatsklugheit. (Der zweite Satz ist zusammengezogen; zieli ihn auch
mit dem ersten zusammen.) Der Censor Cato eiferte gegen das griechische
Wesen, nichfsdestoweniger lernte er selbst die Sprache des Homer. Die
Kriegsmacht der Romer lag in ihrem Landlieere, die der Carthager hingegen
hesland in ihrer Flotte. Alles in der Welt lasst sich ertragen, nur niclit eine
Reihe von schonen Tagen. Dein Gedachtnis kann sehr gut vverden, nur (freilich,
docli) musst du es tuchtig iiben. Wir bleiben stets die Alten, aber wir lernen
uns immer besser kennen == nur dass wir — kennen lernen.
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b) oder, entweder — oder, nicht (kein) — sondern, nicht —
vielmehr, nicht sowohl — als vielmehr.

Etwas muss der Mensch sein eigen nennen, oder er wird morden nnd
brennen. Cato erklarte, entweder rniisse Carthago vom Erdboden vertilgt werden,
oder Rom schwebe in bestandiger Gefahr. Cicero war kein Ileld, sondern
glanzle als Redner und Staatsrnann. Crosus griff den Perserkonig nicht aas
Eroberungssucht und Tapferkeit an, vielmehr war es die Furcht, die ihn zum
Zuge ilber den Halys bewog.

Note 1. Auch und karm adversativ stehen.
AUe meine Karneraden haben schone Blatter an, und ich babe nur Nadelo.

Welche adversative Gonjunetion konnt. ihr statt dieseš und seizen?

Asyndetische Verbindung. Stellet. zwischen die Worter und
Satze passende adversative Conjunctionen.

Du fragst nach den Riesen, (—) du findest sie nicht mehr. Tadeln ist leicht,
(—) besser maehen (ist) schwer. Den Splitter im frernden Auge siehst du, (—)
den Balken im eigenen iibersiehst du. Frieden erntet, (—) Unfrieden verzehrt.
Der Mensch denkfs, (— ) Gott lenkfs. Socrates war der weiseste Grieche, So¬
crates war (—) auch ein tapferer Krieger. Das Leben ist kurz, (—) die Kunst
ist lang. Kein Mensch \vill etvvas werden, (—) ein jeder will schon etvvas sein.

3. Die causale Satzverbindung.
§ 125.

a) Die causale, d. h. begriindende Gonjunetion ist. denn. Der mit
ihr beginnende Satz gibt. den Grund an, warum das im Vorher-
gehenden Gesagte seine Geltung hat.

Quale nie ein Thier zum Scherz, denn es fuhlt wie du den Schmerz, Du
vergiss nicht des Todes, denn er vergisst deiner gewiss nicht. Seien wir dank-
bar gegen unsere Eltern, denn sie. erweisen uns die groBten Wohlthaten. Orestes
war bei weitem der unglucklichste Jiingling; denn seine Mutter todtete den Vater,
er selbst die Mutter. (Was fiir ein Satz ist der hinter dem Semikolon?)

b) Zu den causalen Conjunctionen gehoren auch die consecutiven,
d. h. folgernden:

daher, darum, deshalb, demegen, demnach, sonach, somit,
mithin, folglich, also, und so; und das erlauternde ndrnlich.

Die Gtocke tont, und so (somit, sonach) ist dir’s befoblen (in die Kirche zu
gehen). Gefuhl bat der Mensch mit dem Thiere gemein, ihn adelt Bewusstsein
und Wissen allein; dr um strehe nach Wissen! In Leid und in Lust bleib’ stets
dir der menschlichen Wurde bewusst. — Kein Freier wagte es, den Phokion
zu begraben; und so (itaque, demnach etc.) wurde er von Sclaven bestattet. Die
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nordlichen Gewasser diinsten weniger aus, daher bringen die Nordvrinde seltener
Regen. Die Gans hal: eine Schwimmhaut zwisehen den Zehen, folglich gehiirt
sie zu den Schvripimvogeln. Nur wenn jeder seine Pflicht thut, sind alle gliicklich;
also macht euch keiner Versaumnis schuldig. Die Fische werden zum Theil sehr
alt; man hat namlich Karpfen und Hechte mit bemoosten Kopfen gefunden.

I)er mit der consecutiven Conjunction beginnende Satz driickt
eine Folge des voranstehenden, dieser den Grund des folgenden aus.

Asyndet.ische Verbindung. Setzet die fehlenden causalen
Conjunctionen.

Das Baumlein mit den goldenen Blattern sprach: «Nun bin ich stolz, (—)
goldene Blatter hat kein Baum im Holz. Ich habe nur Nadeln, (—) niemand
rtihrt mich an.» In meiner Noth trau ich auf Gott, (—) er kann mir allzeit
helfen. Du hast es gehort, (—) du kannst es wissen. Ilalte Ordnung, liebe sie;
(—) Ordnung spart dir Zeit und Miih’. Rede wenig, aber wahr; (—) vieles Reden
bringt Gefahr.

Steht die conseculive Conjunction, so ist die Wort.folge verkehrt;
fehlt sie, oder steht namlich, so ist die Wortfolge gerade.

§ 126. Conjunction und Adverb.
Wiederhole § 38, n; 40, a; 41, a.

Aduerb.

1. ) Der Friihling ist da. Die Glocke
hangt da droben auf dem Stuhle.

2. ) Die Flotte der Asiaten segelte
stolz daher. Da leg’ dich her und
riihr’ dich nimmer!

3.) Du darfst gehen, aber kehre bald
zurtick.
4.) Rede und handle immer s o, dass

du dich nicht zu schamen brauchst.
5. ) Der Trunk hat wohl gethan.

6. ) Mardonius wollte viel d ar um
geben, die Athener fiir Persien zu ge-
vvinnen.

Conjunction.

1.) Die Bauern hatten den Acker be-
stellt, da brachte der Teufel Unkraut ins
Feld. Als er das Thier zu Fali gebracht,
da fasste er erst sein Schwert mit Macht.
2.) Die Griechen besafien mehr Bil-

dung und Vaterlandsliebe, daher be-
siegten sie die viel zahlreicheren Bar-
baren.

3. ) Bald weint das Narrchen, bald
lacht es.
4. ) Thust du denen Gutes, die dich

hassen, s o vverden sie sich schamen.
5. ) Wohl ist der Arme zu beklagen,

aber der reiche Geizhals ist es noch
viel mehr.

6. ) Alles ist verganglich; daru m
solite der Mensch eigentlich weder ju-
beln noch jammern.

Mehrere Conjunctionen sind eigentlich Adverbien.
Gebt. von den obigen Adverbien an, ob sie den Ort, die Zeit, die

Ari oder den Grund bezeicbnen.
II e in r icli, (leufaclie Grammatik f. d. IT. Cl. 8
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§ 127. Adverbiale Satzverbindung.

Der voranstehende Paragraph hat, gezeigt, dass Adverbien zur
Verbindung von Sat,zen dienen konnen. Jn den folgenden Beispielen
sind die copulativen Adverbien als solche leicht. zu erkennen.

1. Satzverbindung mittels Adverbien und anderer Adverbialien des Ortes.

Die Dorier schifften nach Sicilien; daselbst griindeten sie die Stadt Sy-
racus — und griindeten daselbst Syracus. In Jerusalem ist das heilige Grab;
dorthin wanderten in friiheren Jahrhunderten zahllose Pilger. Die Romei' hatten
diesseits der Alpen manches Feldlager; an solchen Stellen (dort) findet
man jetzt noch Mauemerk. Hier wird gespielt, dort drebt sich die Jugend im
Tanze, iiberall hort man frohes Laclien.

2. Satzverbindung mittels Adverbien und anderer Adverbialien der Zeit.

Die Schwalbe ist angekomrnen, nun ist der Sommer nabe. Franz Drake
brachte 1684 die Erdapfel nach England; (doc.h) er st s pil ter fanden sie Ein-
gang in dem ubrigen Europa. Ganz Asien tiel tiber das kleine Griechenland her;
in jenen Tagen (damals) feierte die Bildung ihren grofiten Triumph tiber die
Barbarei.

3. Satzverbindung mittels Adverbien und anderer Adverbialien des Modus.

Der Vater liest uns gewbhnlich e:in schones Buch vor; so vergehen uns die
langen IVintevabende. Eine Seifenblase wahrt einen Augenblick; ge rade so
verganglich ist falscher Ruhm. Der Mensch untervrirft sich willig den Rath-
schliissen Gottes; dergestalt (auf diese Weise, so) bekennt er seine Demuth.

Interpunction. In der adverbialen Satzverbindung stebt das
Seraikolon, auber der angekniipfte Salz ist kurz, wie z. B. der erste
unl er 2.

§ 128. Za.hladverbien.
(Die Numeralia.)

1.) Die Juden konnten ihre Selbstandigkeit nicht behaupten; denn erstens
waren sie untereinander nicht einig; zweitens besaGen sie zu wenig llilfs-
krafte; drittens verleglen sie sich mehr auf den Ilandel als auf den Krieg;
und endlich erhoben sie die Waffen nur dann gegen ihre Besieger, wenn man
ihren Glauben antastete.

Die copulativen Conjunctionen erstens, ziveitens u. s. w. (s. § 123, b)
sind eigentlich Anreihungszahlworter. Sie bi e i beri unverandert
wie die Adverbien.
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2.) Adverbiale Numeralia sind auchdieWiederholungszahlen:
einmal, ztveimal, dreimal u. s. w.

Karl schoss zehnmal; dreimal fehlte er, si e b en m a 1 traf er.

3.) Wiederhole die adjeel.ivischen Numeralia (Cardinalia und Or-
dinalia) in § 69 f.

Adjeetivische Numeralia sind ferner:
a) die Verv iel fiilt.igu ngszah 1 en : einfach, einfdltig; ztvei-

fach, zweifaltig; dreifach, dreifaltig u. s. w.
Stati. zweifacli steht, auch doppelt.
Sie werden decliniert. wie Adjecliva.
Der dreifache Lobn, des dreifachen Lohnes etc.; die hundertfaltige

Frucht, der hundertfaltigen E'rucht etc.
h) die G a 11. u n g k z a h len: einerlei, zweierlei, dreierlei.
Sie sind unabanderlich.
Note. Substantivisch sind die Bruchzahlen etn Driltel, etn Viertel des

Vermogens u. s. w. Statt etn Ziveitel setzt man die Halfte oder das adjeetivische
etn ltalb. Ein halber Turke, eine halbe Hube, die Halfte des Vermogens. Sub-
stantiviert: Ein Halbes. Es \vimmelt von Halben allenthalben.

Es gibt. siebenerlei Zahlworler, namlicb ... ?

Das einfache Satzgefuge entsteht, wenn ein Glied eines einfachen
Satzes 7.u einem Satze erweil.ert wird. Der urspriingliche, einfache
Satz heiBt. sodann Hauptsatz, der neugebildete heiCt. Nebensatz.

Das einfache Satzgefuge.

§ 129 .

A. Der Sulijectsatz.
I. Der relative Subjectsatz.

§ 130.
Subject. Subjectsatz.

Der Fromme gefallt Gott.
Der Gefallene stehe auf.
Der Liigner wird vei'achtet.

Wer fromm ist, (der) gefallt Gott.
Wer gefallen ist, (der) stehe auf.
W e r 1 u g t, (der) wird verachtet.
Derjenige, welcher 1 ii g t, wird ver¬
achtet.

8 *
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1.) Der Subjectsatz vertritf. die Stelle eines Subjectes und steht.
wie dieses auf die Frage iver?

2.) Der Subjectsatz kann mit dem Relativpronomen wer, was be-
ginnen, im Hauptsatze darf sodann das Demonstrativpronomen der,
das stehen.

Wer hal. die Bedeutung von derjenige, ivelcher oder der, welcher.

3.) Nebensatze, welche mit einem relativen bronomen beginnen,
heiBen Relativsatze.

Note. Relativsatze vertreten, wie wir sehen werden, nicht allein das Sub-
jee.t, sondern auch andere Satzglieder.

Verkiirzung relativer Subjectsatze in Subjecte.
§ 131.

1. Subjectsatze mit dem Relativpronomen im Nominativ.
Subjectsatz.

a) Wer gesund ist, (der) kann ar-
bei ten.

b) Diej enigen, w el eh e reisen, ent-
behren ilirer Familie.

Was schnell gewonnen wird,
(das) geht gewohnlieh wieder
schnell verloren.

c) Wer das V ate r lan d vertheidigt,
erntet unsterblichen Ruhm.

d) Derjenige, welcher dasSchieB-
pulver erfunden hat, war ein
Monch.

Subject.
Der Gesund e kann arbeiten.

Die Reisen d en entbehren ihrer Fa¬
milie.

Das schnell Gewonnene geht wie-
der schnell verloren.

Der Vertheidiger des Vaterlan-
des erntet unsterblichen Ruhm.

Der Erfinder des Schiefipulvers
war ein Monch.

Bei der Verkiirzung des relativen Subjectsatzes in ein Subject
fallt das Relativpronomen weg.

Zu a) Ist. das Pradicat. des Subjectsatzes ein Adjectiv mit einer
Copula, so wird diese weggelassen und das Adjectiv zu einem Sub-
stantiv im Nominativ erhoben.

Zu h und c) Ist das Prildicat des Subjectsatzes ein Verb, so ver-
vvandell. es sich in ein Particip derselben Form, Zeit und Zahl und
wird substantiviert zum Subjecte (6), oder es verwandelt sich in ein
Subslantiv (c).

Zu d) Klingt. der Subjectsatz schleppend, so ist. das Subject, dessen
Stelle er vertritt (der Erfinder), vorzuziehen.
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, Oft. driickt aber der Nebensatz den Begriff deut.licher aus, als das
von ihm vertret.ene Sat.zgbed (wiebeic); Klarheit und Wohlklang
entscheiden, ob ein einfacher Satz in ein Satzgefiige
verwandelt werden soli oder nicht.

132 .
2. Verkiirzung von Subjectsatzen mit dem Relativpronomen im Accusativ.

Subjectsatz.
Activ. Was wir uniiberlegt g e -

sprochen haben, (das) thut
uns nachtraglich leid.

Passiv. Was von uns uniiberlegt
gesprochen worden ist, (das)
u. s. w.

Activ.Wen wir erprobt haben,(der)
ist wert, unser Freund zu heifien.

Passiv. Wer von uns erprobt wor-
den ist, (der) ist wert u. s. w.

Subject.

Das uniiberlegt Gesprochene
(noch kiirzer: Ein uniiberlegtes
Wort) thut uns nachtraglich leid.

Der Erprobte ist wert, unser E’reund
zu heifien.

Steht das Relativpronomen im Accusativ, so muss der relative
Nebensatz ins Passiv gesetzt werden, wenn er in ein Subject ver-
kiirzt, werden soli.

Fernere Beispiele. 1.) Versucht es, die Nebensiitze in Subjecte zu
verklirzen, und beobachtet, ob hiedurch Deutlichkeit und Wohlklang
vermehrt. oder vermindert werden.

Erlaubt ist (das), was sich ziemt. Wer das gethan hat, (der) muss bestraft
\verden. Wer besitzt, (der) fiirchtet den Verlust.

Note. Ihr bemerkt, dass das hinweisende Demonstrativ (das, der) des Haupt-
satzes zum Artikel des neu gebildeten Subjectes wird (das Geziemende, der
Thater, der Besitzende).

Was sein Pfeil erreicht, (das) ist seine Beute. Wer fiir alles gleich Dank be-
gehrt. der ist selten des Dankes wert. Wer muthig fiir sein Vaterland gefallen,
der baut sich selbst ein ewig Monument. Wer muthlos bandelt, verdirbt sich
seibst. Selten erfullt sich (das), was wir hoffen. Nicht der ist reich, welcher
viel besitzt. Wie gliicklich sind diejenigen, welche gestorben sind. Was die Perser
gegen die Athener unternahmen, missgliickte. Wer in der Jugend verschvvendet,
(der) wird im Alter darben. Was du in der Jugend verschwendest, (das) wird
dir im Alter abgehen. Wer fiir sein Vaterland gefallen ist, der lebt in seines
Volkes Liede.

Ra tli s el von Simrock: Wer es macht, der braucht es nicht;
Wer es kauft, der will es nicht;
Wer es braucht, der weifi.es nicht.

(■Sreg aea)



118

2. ) Ervveitert in den folgenden Satzen die Subjecte in relalive
Subjectsatze und merket darauf, ob hiedurch Klarheil. und Wohlklang
vermehrt oder vermindert werden.

Der einfaltige Schwatzer wird ausgelacht. Auch ein sehr guter Schwimmer
kann ertrinken. Ein offentlicher Redner muss eine gute Stimme hahen. Das
Gefundene muss zuriickerstattet werden. Unverbesserliche verdienen kein Mitleid.
Der Verachter geringer Dinge madit sidi um noch geringere viel Miilie. Ein vom
Neide Gequalter lasst die Vorziige anderer nicht gelten. Den entarteten Athenern
galt nur der Schmeichler fiir einen Freund.

3.) Nur jene relativen Subjectsatze lassen sich in der oberi be-
zeichneten Weise in Subjecte einfacher Satze verwandeln, deren Re-
lalivpronomen im Nominativ steht oder durch Verwandlung des Satzes
ins Passivum in den Nominativ tritt. Und auch bei solchen gestattet
es oft der Wohllaut nicht.

Wer nicht befehlen und nicht gehorchen kann, der ist ein unbrauchbarer
Mann. Wer Wunden nie gefiihlt hat, (der) spottet der Narben. AVer nie sein Brot
in Thranen a!3, wer nie die kummervollen Nachte auf seinem Bette weinend saC,
der kennt eucti nicht, ihr himmlischen Machte. Ein Weiser ist, wer Scherz und
Ernst zu sondern weiC. Es komme, wem der Mai gefallt, und freue sich der
schonen Welt. Wessen Leben keinen freut, wessen Omgang jeder scheut, der hat
nicht viel frohe Zeit. Wem die Liebe fehlt, der gleicht einem tiinenden Erze.

Note 1. Wo bist du? Ich will dort sein, wo du bist.
Wo ist entweder ein fragendes oder ein relatives Adverb des Ortes.
Zusammensetzungen mit wo: Womit — mit was, toovon—

von was, woruber = liber was u. s. w. *
Note 2. Beginnt ein Nebensatz mit einem relativen Adverb, so gehort er

ebenfalls zu den Relativsiitzen.
4.) Auch Subjectsatze. die mit einem relativen Adverb beginnen,

lassen sich nicht nach der oberi angefuhrten Weise in Subjecte ein¬
facher Satze verwandeln.

Wom.it ein Feind zu schaden gedenkt, (das) wird oft von Gott zum Heile
gelenkt. Woriiber der eine sich argert, das freut den anderfi. Es war nicht
ersichtlich, wovon der Redner sprach = der Gegenstand seiner Rede.

II. Der Subjectsatz mit «dass
§ 133 .

Subject.
Der Glaube ist des Menschen Gliick.

DerWechsel von Tag und Nacht ist
eine Wohlthat.

Eine gute Erziehung der Kinder
ist der Eltern grohte Sorge.

Subjectsatz.
Dass der Mensch glaubt, (das) ist

sein Gliick.
Es ist eine Wohlthat, dass Tag und

Nacht wechseln.
Dass dieKinder gut erzogen wer-

den, (das) ist die gr. S. der Eltern.
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Dass ist eine subordinierende Conjunction, denn sie verkniipft
mit dem Hauptsatze deti ihm aubordinierten Nebensatz.

Fernere Beispiele. Dass es Schulen gibt, ist eine Wohlthat fiir die Kinder.
Dass ilir euer Gedachtnis fleiBig iibet, wird eucli durch das ganze Leben niitzlich
sein. Es ist unerlasslich, dass die arztlichen Vorschriften genau beobachtet werden.
Dass die Sparlaner mit den verweichlichten Asiaten Bekanntschaft inachten, ver-
darb ihre einfaclien Sitten. Dass die Romei' Carthago zerstorten, machte sie
sorglos gegen ihre Flotte. Es unterliegt keinem Ziveifel, dass die Numantier
tapferer waren als die Romer.

2.) Ervveitert in den folgenden Satzen die Subjeete in Subjectsatze
mit dass und untersucht, ob dabei Deutlichkeil und Wohlklang ge-
fordert oder verringert werden.

Die Wiedergenesung des Vaters entlockte den Kindern Thranen der Freude.
Der Tod des Cyrus bei den Massageten ist geschichtlich nicht naciizuweisen =
kann nicht nachgewiesen werden. Die Vervveichliclning der Sybariten ist bekannt.
Die grobe Verarmung der Bauern in Italien war eine Folge der Eroberung des
kornreichen Sicilien.

§ 134. Verktirzung der Subjectsatze mit dass
in Substantive.

Subjectsatz.

Es ist nothwendig, dass der Friede
endlich zuriickkehre.

a) Activ. Es ist offenbar, dass Gott
die menschlichen Schick-
sale leitet.

Passiv. Es ist offenbar, dass die
menschlichen Schicksale
von Gott geleitet werden.

b) Activ. Es ist nothwendig, das s die
Eltern belehren.

Passiv.Esistnothwendig,dass die
Kinder belehrt vverden.

c) Activ. Es gereicht Alexander d. Gr.
zum hochsten Ruhme, dass er
viele Stadte griindete.

Passiv. Dass in Asien grie-
chische Stadte gegriindet
wurden, bat die Bildung nach
Osten getragen.

Verbalsubstantiv.

Die endliche Riickkehr des Friedens
ist nothwendig.

Gottes Leitung (= das Leiten) der
menschlichen Schicksale ist offen-
bar.

Die Leitung (== das Geleitetwerden)
der menschlichen Schicksale von
Gott ist offenbar.

Die Belehrung (= das Belehren) der
Eltern ist euch notlnvendig.

Die Belehrung(= das Belehrtwerden)
der Kinder ist nothivendig.

DieGriindung (= das Griinden) vieler
Stadte gereicht Alexander zum
hochsten Ruhme.

Die Grundung (= das Gegriindet-
werden) griecbischer Stadte in
Asien hat die Bildung nach Osten
getragen.

Es gibt Substantive, die sowohl die Bedeutung eines activen als
aueh die eines passiven Infmitivs haben konnen.

(Mittels welcher Nachsilbe sind die obigen Substantive gebildet?)
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Fernere Beispiele. Verkiirzet. die folgenden Subjeetsatze in Sub-
jecte und beobachtet, ob Klarheit und Wohlklang hiedurch gefordert
oder verringert werden.

Dass die Walder ausgerodet werden, macht das Klima trocken. Es ist fiir
den Staat ein Gebot der Selbsterhaltung, dass er schadliche Burger beseitige.
Dass sich die Deutschen zum Christenthum bekelirten, ist das Werk des heiligen
Bonifacius. Dass Babylon erobert wurde, ist durch die Selbstverstiimmelung des
Zopyrus ermoglicht worden. Dass Zopyrus sich selbst verstiimmelte, errnoglichte
die Einnahme Babylons. Dass man in Athen eine Flotte baute, rettete ganz
Griechenland.

Nicht. alle Subjeetsatze mit dass lassen sich, ohne der Sprache
Zwang anzuthun, in Subjecte reducieren.

Es ist nicht moglich, dass ein Werk der Liebe je ohne Frucht und Segen
bliebe.

§ 135. Verktirzung des Subjectsatzes in einen Infinitiv
mit oder ohne zu.

Subjectsatz. Infinitiv.
Oft ist es besser, dass man schweigt,

als dass man redet.
Dass man erlittenes Unrecht ver-

zeihe, ist christlicbe Pflicht.
Dass Cicero die Versclnvorung des

Catilina unterdruckt hatte, war
sein groCtes Verdienst.

Schweigen (oder zu schvveigen) ist
oft besser als (zu) reden.

Erlittenes Unrecht zu verzeihen ist
christliche Pflicht.

Die Verschworung des Catilina unter¬
druckt zu haben war Ciceros
groCtes Verdienst.

Note. «Die Unterdriickung der Verschworung des Catilina war etc.» Unler
der Haufung von Substantiven in gleichem Casus leidet der Wohlklang. Besser
wiirde klingen: Die Unterdriickung der catilinarischen Versclnvorung war etc.
Und noch besser: Ciceros groCtes Verdienst bestand in der Unterdriickung der
catilinarischen Versclnvorung.

Fernere Beispiele. Durch die Verwandlung des Infinitivs in einen
Subjectsatz tritt. eine Verliingerung ein und wird der Wohlklang nicht
erhoht.

Seine Unwissenheit erkennen ist der erste Schritt zur Weisheit; sich selbst
aber fiir weise halten ist der sicherste Weg zur Thorheit. Hiihnern und Spatzen
gefallt es, sich im Staube zu baden. Bei den Griechen war es Brauch, an den
Festen der Gotter dramatische Spiele aufzufiihren. Es war die groCte Sorge der
Romer, den Bruder des Hannibal von Italien fern zu halten.

3.) Verwandelt die folgenden Infinit.ive in Subjecte und beobachtet,
ob hiedurch Klarheit und Wohlldang gefordert werden.

Viele Stadte gegriindet zu haben gereicht Alexander dem GroCen zur hochsten
Ehre (sieh § 130, c). Den Romern geniigte es nicht, Carthago besiegt zu haben;
es war vielmehr ihre Absicht, ihre Nebenbuhlerin zu zerstoren. Zu verzweifeln
zeigt Schwache; zu viel zu hoffen ist Thorheit; sich selbst zu helfen bevveist
Klugheit und Kraft.
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§ 136. Subjectsatze mit wenn (= dass).
Subject. Subjeotsatz.

Dein VVohlergehen freut mich. Es freut mich, wenn(=dass) e s dir
w o h 1 e r g e h t.

Statt der Conjunction dass steht bisweilen die Conjunction wenn.
Fernere Beispiele. Es war kein Wunder, wenn (dass) die romischen Sclaven

zur Selbsthilfe griffen. Mich diinkt es eines Thoren Muth, wenn er sich selber
schaden thut. Wenn (dass) ein Kind liber deri Tadel errothet, so ist dies ein
Beweis von seinem noch unverdorbenen Herzen. Wenn (dass) der Feind dem
Feinde Gutes thut, das ist der hochste Edelmuth. Wie schon ist es, wenn (dass)
Briider eintrachtig nebeneinander wohnen.

III. Der Subjeotsatz
in der Form einer indirecten Frage.

§ 137.

1.) Frage nach dem Subjecte. Sie wird im Subjectsatze mit
einern Interrogativpronomen eingeleitet.

Direete Frage. Subjeotsatz.
Wer hat die Schlittschuhe erfunden? Es ist uns gleichgiltig, wer die Selilitt-

schuhe erfunden liabe.
Welcher Weise hat den Athenern Es ist die Frage, welcher Weise den

eine Verfassung gegeben? AthenerneineVerfassunggegeben
habe.

Note. In den beiden ersten Satzen steht wer als interrogatives Pronomen;
es ist ein relatives in dem Satze: Wer (— derjenige, tvelchet) die Schlittschuhe
erfunden hat, ist nicht unsterblich geivorden.

Welcher steht in den beiden letzten Satzen als interrogatives Pronomen;
es ist ein relatives in dem Satze: Der uteise Solon, ivelcher von Kodrus abstammte,
hat den Athenern eine Verfassung gegeben.

2.) Frage nach dem Pradicate. Sie wird im Subjectsatze mit
der subordinierenden Conjunction ob eingeleitet.

Direete Frage.
Ist Solon bei dem Konige Crosus ge-

wesen?

Ist der Angeklagte vornehm oder
gering ?

Mussten die Romer liber die Griechen
den Sieg davontragen?

Subjeotsatz.
Es ist sehr zu bezweifeln, ob (dass)

Solon bei dem Konige Crosus g e -
wesen sei (=seineAnwesenheit).

O b der Angeklagte vornehm oder gering
se i (= der Stand des Angeklagten),
macht vor dem Gerichte keinen
Unterschied.

Es ist zu untersuchen, o b die Romer
liber die Griechen den Sieg davon¬
tragen mussten.
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3.) Fragen nach anderen
einem fragenden Pronomen oder
geleitet.

Directe Frage.
Welchen Nut.zen gewahren die Hasen

im Haushalte der Natur? (Frage nach
dem Objecte.)

Wann werden wir sterben? (Frage nach
der Zeit.)

W o hat Germanicus den Cherusker-
fiirsten Hermann besiegt? (Frage
nach dem Orte.)

Warum zerfiel das Reich Alexander
des GroI3en? (Frage nach dem Grnnde.)

Wie hat Hannibal geendet?

(Sieh §

Satzgliedern. Sie werden mit
mit einem fragenden Adverb ein-

Subjectsatz.
Es fragt sich, welchen Nutzen die

Hasen im Haushalte der Natur
gewahren.

Es ist ungevriss, wann wir sterben
werden (= die Stunde unseres
Todes).

Es ist nocli immer nicht ermittelt, wo
Germanicus den Cheruskerfursten
Hermann besiegt babe (= der Ort
des Sieges).

Warum das Reich Alexander des
Grofien zerfiel (= die Ursache des
Zerfalles), lasst sich leicht be-
greifen.

Wie Hannibal geendet hat, gibt Zeug-
nis von der romischen Unver-
sohnlichkeit.

132, 4 .)

IT. Der Subjectsatz in der Form eines Hauptsatzes.

§ 138.

Subjectsatz mit «dass».

Es karm nicht geleugnet vverden, dass
sich die Erde um ihre Achse
dreht.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass
Wiesel sehr niitzliche Thiere
sind.

Subjectsatz in der Form eines
Hauptsatzes.

Es kann nicht geleugnet werden, die
Erde dreht sich um ihre
Achse.

Es unterliegt keinem Ziveifel, Wi e s el
sind sehr niitzliche Thiere.

Wenn die Conjunclion dass (oder wenn) weggelassen wird, so
nimmt der Nebensatz die Form eines Hauptsatzes an.

Fernere Beispiele. Setzel. die fehlenden Conjunclionen und be-
obachtel, ob hiedureh der Wohlklang und die Deutlichkeit gefordert
werden.

Es ist durch die Geschichte bewiesen, zu groCe Reiche zerfallen in sich selbst.
Es steht fest, Časar war eitel. Die Wiesen griinen, die Blumen duften, die
Lerchen trillern: das ist meine Freude. (Setzet die Conjunclion dass nur vor
den er^sten der drei Subjectsatze,)
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I n ter pu neti o n. In dem letzten Beispiele steht der Doppel-
punkt, weil der folgende Satz alle vorhergehenden zu einem Ganzen
zusammenfasst.

Aufgabe. Beantwortet. sehriftlieh die folgenden Fragen mil einem
Subjectsatze mit dass oder mit einem Infinitiv oder mil einem Sub-
stantiv im Nominativ.

Was ist des Kindes erste Pflicht? Was ist der Eltern grofite Sorge? Was
ist ihre schonste Hoffnung? Was ist fiir einen Schiiler, der ein gutes Zeugnis
erhatten will, unerlasslich ? Was ist ihm von Nachtheil?

B. Der Pradicatsatz.

§
Prčidicat.

Alcibiades stiirzte Athen ins Ungliick.

Kraft und Liebe vollbringen das
GroBe (= sind die Vollbringer).

139 .

Pradicatsatz.

Alcibiades war es, der Athen ins
Ungliick stiirzte.

Kraft und Liebe sind es, welche das
GroBe vollbringen.

Der Pradicatsatz steht wie ein pradicatives Substantiv auf die
Frage was?

Durch den Pradicatsatz wird das Subject des Hauptsatzes mit
besonderem Nachdrucke hervorgehoben.

Fernere Beispiele. a) Die Ausdauer ist es. welche Rom zur Weltbeherr-
scherin gemaeht hat. Kaiser Rudolf von Habsburg war es, welcher in Deutsch-
land die Ordnung wieder herstellte. Mancher ist nicht, was er scheint. Was den
Schiilern die grofite Freude bereitet, das ist das Sammeln von Kafern, Schmetter-
lingen und Pflanzen. Was Thau den Ptlanzen, das ist liebevolle Belehrung dem
Gerniithe des Kindes. Der Muth ist’s, der den Ritter ziert. Der Hochmuth ist’s,
wodurch (— durch den) die Engel fielen, woran der Hollengeist den Menschen
fasst. — h) Verwandelt folgende Pradicate in Priidicatsatze: Du hast es gesagt.
Ihr seid die Thater. Nur der Schwache iibt Falschheit. Judas wird mich
verrathen. Wer wagt es, einem Machligen zu widersprechen?

Note. Keine Priidicatsatze sind: Die Nadeln, die haben gestochen, das
Baumlein, das hat gesprochen. Der Wirt, er deckte selbst mich zu mit seinem
kiihlen Schatten. Die Tugend, sie ist kein leerer Schall. Kraft und Liebe, die
vollbringen das GroBe. Die groflartigsten Schutz- und Angriffsmittel zur See, sie
werden immer wieder durch neu erfundene iiberholt.

Das Subject kann auch durch das nachgesetzte Demonstrativ-
pronomen der, die, das oder das Personalpronomen (er, sie) hervor¬
gehoben werden; hinter dem Subjecte steht dann ein Komma.
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C. Der Objectsatz.
I. Der relative Objectsatz.

Vergleiche § 130.
140.

Object im Accusativ.

a) Gott liebt de n Fromm en.

b) Versprochenes halte getreulich.

c) Fiirchte die Schmeicliler.

Objectsatz auf die Frage iven, was?

Gott liebt d e d j e n i g e n, w e 1 c h e r
fromm ist = Wer fromrn ist,
d en liebt Gott.

Wasduversprochen hast (= was
von dir versprochen wurde),
(das) halte getreulich.

Fiirchte die, welche dir schraei-
eheln.

Der Objectsatz stehl, auf dieselbe Frage, wie das von ihm ver-
tretene Object.

Die Verkiirzung relativer Objectsatze in Objecte geschieht nach
denselben Regeln, wie die relaliver Subjectsiitze in Subjecte, nur dass
jenes Nomen, welches den Objectsatz vertritt, nicht, in den Nominativ,
sondern in den Casus gesetzl wird, welchen das Pradicat. des Haupt-
satzes regierl.

Fernere Beispiele. 1.) Verkiirzet die folgenden Objectsatze nach
den Regeln der §§ 131 und 132 in Accusat.ivobjecte und beobachtet,
ob dabei der Wohlklang gefordert oder verringerl wird.

Nach a) Kaufe nicht, was gar zu wohlfeil ist. Was den Gesetzen des Staates
zuwider war, (das) vermied der weise Socrates.

Nach b) Sie feget mit den Handen, was da sicli alles fegt, zusammen in das
Tiichlein. (Die folgenden Objectsatze verwandle vor der Verkiirzung ins Passivum.)
Die halte fest, die sich als Freunde erprobt haben. Was das Schicksal schickt,
ertrage. Was man dir anvertraut hat, bewahre. Ertrage mit Fassung, was dich
erwartet.

Nach c) Hannibal erfiillte, was er seinem Vater geschworen hatte. Die alten
Agypter haben alles, was ihre Konige thaten, durch Bild und Schrift der Nach-
welt itberliefert. Scbatze und liebe denjenigen, welcher dir Wohlthaten erwiesen
bat. Die Geschichte preist diejenigen, welche weise Gesetze gegeben haben; hin-
gegen tadelt sie die, welche nur auf Eroberungen ausgiengen.

2.) Ervveitert die folgenden Objecte in relative Objectsatze und
merket auf Klarheit und Wohlklang.

Nach a) Das Nothwendige schiebe nicht auf. Wir belacheln die Eitlen. Einen
Staatsgefahrlichen verbannten die Athener.
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Naeli b) Die Athener und Spartaner haben die Gesandten des Xerxes ge-
todtet. Das heute Versautrile wirst du morgen mir unvollkommen einbringen.

Nach c) AUe Volker verehren die Begriinder ihrer Bildung. Die Geschichte
nennt uns die Phonizier als die Erfmder der Purpurfarberei. Die Athener ver-
loren alle Eroberungen irn Peloponnes.

3.) Nicht alle Nebensatze lassen sich oline Verlet.zung des Wohl-
klanges in jene Satzglieder verkurzen, deren Stelle sie vertreten.

Sage nicht alles, was du vveifit, aber wisse immer, was du sagst. Den an-
erkennen wir gern als unseren Meister, der sich selbst zu bemeistern vermag.
Was kein Verstand der Verstandigen sieht, das iibt in Einfalt ein kindlich Gemiith.

§ 141.
Objecte werden von Verben oder Adjectiven regiert. (Sieh § 31 u. ff.)

Object im Genetiu.
a) Nimm dich der Verwaisten an.

b) Die Spartaner waren sich ih res
Verbrechens an den persischen
Gesandten bevvusst.

Object im Dcitiu.
a) Folge dem Rathe des Erfahrenen.

b) Dem Hilfreichen sind andere zu
lielfen geneigt.

Verhditnisobject.
1. ) Im Dativ.

a) Der Eigensinnige beharrt auf sei-
n e m V o r n e b m e n.

b) Die Romer waren mit ihren Er¬
oberungen nie zufrieden.

2. ) Im Accusativ.
a) Der Kluge findet sich ins Unver-

meidliche.

Objectsatz auf die Frage tvessen?
Nimm dich derer an, die vervvaist

sind.
Die Spartaner waren sich dessen, was

sie an den persischen Ge¬
sandten verbrochen hatten,
bewusst.

Objectsatz auf die Frage uiem?
Dem folge, was der Erfahrene dir

rath.
Wer sich anderen hilfreich zeigt,

dem sind auch sie zu helfen geneigt.

Objectsatz.

Der Eigensinnige beharrt auf dem, was
er sich vorgenommen hat.

Die Romer waren mit dem, was sie
erobert hatten, nie zufrieden.

Der Kluge findet sich in das, was er
nicht vermeiden kann, was sich
nicht vermeiden Iasst, was nicht
vermieden werden kann.

Sei misstrauisch gegen die, welche
dich bestandig loben.

b) Sei misstrauisch gegen bestiin-
d i g e L o b r e d n e r.

Der Casus des Demonstrativpronomens, welches im Hauptsatze
des Satzgefiiges slehen, aber auch fehlen kann, zeigt den Casus des
Satzgliedes an, dessen Stelle der Nebensatz vertritt.
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U b ersicht.
Subjectsalz. Nominativ: Der ist zu beneiden, der niemand zu beneiden

braucht = der Gliickliche.
Object.sal.ze. Genetiv: Dessen gedenlcen wir mit Freuden, was wir

Gutes gethcm = unserer guten Thaten.
Dal.iv: Dem gehorchen wir gern, der sich als tuchtig be-

iviesen bat'— dem Tuchtigen.
Aceusat.iv: Den verachteten die Homer, dessen Besiegung sie

leeine Anstrengung Icostete = den leicht Ubenvundenen.
Prapositionalobject. Mit dem, was er selbst erivirbt = mit dem selbst

Erworbenm ist der Redliche zufrieden. Der Thor bildet sich, auf
das etwas ein, tvas er geerbt bat = auf das Geerbte.

Fernere Beispiele. 1.) Verkurzet, wo moglich, die folgenden rela¬
tiven Objecl.si.itze in Objecte; merket darauf, ob hiebei Klarheit nnd
Wohlklang erhobf oder vermindert werden.

(Verkurzet vor allem auch den hier zulelzt stehenden Nebensatz
in ein Object: Ob hiebei etc.)

Der Fleifiige freut sich dessen, was er ervvorben hat. Was wir zu viel ge-
nossen haben, des sind wir fiir Iange satt. Wer niemanden liebt, dem bleibt nur
ein einsames Alter iibrig. Die Schuler werden denjenigen ahnlich, von denen sie
gerne lernen. Der Unaufmerksame hort nichts von dem, was man sagt. Mir
ekelt vor allem, was kriecht. Nur der Thor sehnt sich nacli dem, was er nicht
erreichen kann. Der Weise macht sich von allem frei, was sein Gemitth er-
schiittern konnte. Wir staunen ilber das, was die Griechen in den Kiinsten ge-
leistet haben. Ein Kerker ist das Leben fiir den, der nie sich freut. Themistocles
war stolz auf das, was er fiir Griechenland gethan hatte. Was du loblich achtest
an anderen, das nimm in dich selbst auf. Betet fiir die, so (= die) euch ver-
folgen. Ich bin auf alles gefasst, was kommen mag.

2. ) Verwandelt die folgenden Objecte in relative Objectsatze und
beobachtet. wie friiher Klarheit und Wohlklang.

Die Ritter mussten sich der Unterdriickten annehmen. Den wirklich Armen
stehen wir gerne bei. Verzeihe deinen Beleidigern. GenieBe das von Gott dir
Besehiedene. Sehr leicht zerstreut der Zufall das (von uns) Gesamrnelte. Die
am Abend freudig sich Umfasseriden sieht der Morgen schon erblassen. Achte
auf die Stimme des Gewissens. Den Zanksiichtigen kommt jede Gelegenheit zum
Streite ervvunscht. Laune losi das von Laune Gekniipfte.

3.) Objectsatze, welche sich ohne Verletzung der Klarheit. und
des Wohlklanges nicht in Objecte verkurzen lassen.

Wer sich nicht nach der Dečke streckt, dem bleiben die FiiDe unbedeckl.
Wer in sein Haus regnen liisst, dessen erbarmt sich Golt nicht. (Hochstens konnte
mittels Umschreibung gesagt \verden: des Nachlassigen.) Wer Gott und Welt
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vereinen karm, den heifi’ ich einen seligen Mann. Du hast das nicht, was andre
haben, und andern mangeln deine Gaben. Nur dem ist Reichthum gut, der ihn
mit gutem Fleifi emorben bat und ihn gut anzuwenden weiC. Wobl dem, der
frei von Schuld und Fehle bewa)irt die kindlich reine Seele. Wem nicht zu rathen
ist, dem ist auch nicht zu helfen. Wessen du dich schamst, das thu nicht. Niitze,
vvem du kannst, nutze, was du hast. Wem das Gliick zu wohl will, den maclit
es zum Narren. Womit andere uns zu schaden gedenken, kann Gott zu unserem
Besten lenken. — Sieh § 132, Note 2. Woriiber der eine sich iirgert, dariiber
freut sich der andere. Es vvusste riiemand, wovon der Redner gesprochen hatte.

II. Der Objectsatz mit «dass».

Vergleiche § 133.
Object im Accusatiu.

a) Bedenke die Kurze des Lebens.
b) Lycurg hoffte die Sicherung der

dorischen Herrschaft uber
die Achaer.

c) Cleori verlangte die Hinrichtung
aller Mytilenaer.

142 .

Objectsatz auf die Frage ivas?
Bedenke, dass das Leben kurz ist.
Lycurg hoffte, dass durch seine Ver-

fassung die Herrschaft der Do-
rier uber die Achaer fiir immer
gesichert wcrde.

Cleon verlangte, dass alle Myti-
lenaer hingerichtet werden.

Auch Objectsatze kiinnen mit. der subordinierenden Conjunction
dass eingeleitet. werden.

In Nebensiitzen (nicht bloB den objectiven) steht, der Indicativ,
wenn der Sprechende oder Schreibende die Aussage fur gevviss hiilt (a);
er setzt den Conjunct.iv einer Hauplzeit (Prasens, Perfectum, Futurum),
wenn er es dahingestellt sein liisst, ob die Aussage wahr oder un-
wahr, moglich oder unmoglich ist (b); man gebraucht. den Conjunct.iv
des Imperfects oder Plusquamperfects, wenn man die Aussage fiir
unrichl.ig, unmoglich, unausfiihrbar ansieht (c).

Fernere Beispiele. Versucht. es, die folgenden Objectsatze in Ob-
jeete zu verkiirzen, und beobacbtet., ob hiedurch Wohlklang und
Deut.lichkeit gefordert. oder vermindert werden.

Der Gerechte spottet (dessen), dass man ihn verleumdet. Socrates hielt sich
fiir wiirdig, dass er auf Staatskosten ernahrt werde. Tiberius Gracchus wollte.
dass der Mittelstand wieder hergestellt wurde. Cato bestand darauf, dass Car-
tliago zerstort werde. Euer Vater im Himmel weifi, dass ihr atles dessen be-
diirfet. Das Gewissen predigt uns, dass wir das Gute lieben, das Bose verab-
scheuen solien. Die Eltern sorgen dafiir, dass ihre Kinder gut erzogen \verden.
Darauf kommt atles an, dass der Mensch gesunde. Der Blinde hoffet freuden-
voll, dass ihn der Lahme teiten soli.
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§ 143. Der accusativische Objectsatz mit dass zusammen-
gezogen in einen Accusativ mit einem Infinitiv.

Vergleiche § 134.

Objectsatz mit «dass ».

Wir fiihlen, dass das Feuer brennt.
Wir fiihlen das Feuer; wir fiihlen
das Brennen.

Der Arzt fiihlte, dass der Puls des
Kranken heftiger schlug.

Wir sehen, dass die Sonne aufgeht.
Wir sehen, dass der Mond bisweilen

vom Erdschatten verfinstert wird.
Wir horen, dass derLowe briillt.

Ich fiihle, dassGottes Odeni iiberall
weht. i

Zusammengezogen.
Wir fiihlen das Feuer brennen.

Der Arzt fiihlte d e n Puls des Kranken
heftiger schlage n.

Wir sehen die Sonne aufgehen.
Wir sehen den Mond bisweilen vom

Erdscliatten verfinstert werden.
Wir horen denLowen briillen, den

Bach murmeln, das Meer rauschen
u. dgl.

Ic.h fiihle Got te s Odem iiberall
wehen.

Tn getvissen Fallen kann — auch im Deut.schen — der accusa¬
tivische Objectsatz mit dass in eine Art. Accusativ mit Infinitiv zu¬
sammengezogen werden; das Subject des Nebensatzes tritt in den
Accusativ, das Verb in den Infinitiv (und dieser steht. ebenfalls im
Accusativ). Das Komtna entfallt hiebei.

ITT. Der Objectsatz in cler Form eines Hauptsatzes.

Vergleiche § 138. § 144.
Objectiver Nebensatz.

Jetzt leugnet niemand mehr, dass sich
die Erde um ihre Achse dreht.

Wor bezweifelt es, dass die Wiesel
niitzliche Thiere sind?

Objectiver Hauptsatz.
Jetzt leugnet niemand mehr, die Erde

dreht sich um ihre Achse.
Wer bezvveifelt es, dieWiesel sind niitz-

liche Thiere.
Der Objectivsatz mit dass kann bisweilen die Form eines Haupt¬

satzes annehmen; die Conjunction entfallt, und die verkehrte Wort-
folge vervvandelt sich in die gerade.

Fernere Beispiele. Setzet in den folgenden Beispielen die Con-
junction dass und beobachtet, ob hiedurch Klarheit und WoliIklang
gefordert, vverden.

Mir hat getriiumt, ich klopf’ auf den Busch, da rauschte der Hirsch heraus,
husch, husch. Ein Narr glaubt, er kann alles. O glaub’ es fest, die giitige Natur
legt in das Herz des Guten Keirne nur. Ich hoffe, du verstehst mich. Ihr wisst, der
Tyrann Polycrates ist von den Persern gefangengenommen und gekreuzigt worden.
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§ 145. Der Objectsatz mit dass verkiirzt in einen Infinitiv
mit zu.

Object oder Objectsatz.

Die Messenier beschlossen die Aus-
wanderung nach Italien.

Nierriand glaube, dass er die ersten
Eindriicke der J u g e n d v e r -
g e s s e n 'k 6 n n e.

Infinitiv mit «zu».

Die Messenier beschlossen, nacli Italien
auszuwandern.

Niemand glaube, die er sten Ein-
driicke der Jugend vergessen
zu k 6 nn e n.

Int.erpunction. Ist ein Infinitiv Object eines einfachen Satzes,
so steht vor ihm kein Komma, z. B. derWeise versteht zu schweigen;
vertritt er die Stelle eines Objedtsatzes, so hat er ein oder mehrere
Satzglieder als nahere Bestirnmungen bei sich und wird durch ein
Komma vom Hauptsatze getrennt.

Fernere Beispiele. 1.) Verkiirzet. die folgenden Objectsatze mit dass
in Infinitive mit zu; ihr werdet bemerken, dass hiebei der Wohlklang
zumeist gefbrdert wird.

Der Arme bedauert, dass er dem noch Armeren nicht helfen kann. Der
Lehrer befahl den Schiilern, dass sie sich ruhig verhielten. Tarquinius hoffte,
dass er in Rom den Thron besteigen werde. Brutus befahl, dass seine ver-
ratherischen Sobne hingerichtet wiirden. Ein starkes Erdbeben ist geeignet, dass
es auch den Herzhaftesten in Furcht setzt. Pyrrhus sah sich gezwungen, dass
er Italien wieder verlieB. (Dieser und der vorhergehende Satz m u s s e n ver-
kurzt werden.) Der Arbeitsscheue verliisst sich darauf, dass er von anderen unter-
stiitzt vvird (= auf die Unterstiitzung). Thernistocles bewog die Athener, dass sie
den Ertrag der Bergwerke auf die Erriclitung einer Flotte verwendeten. Diogenes
war bemiiht, dass er sich von allen Bediirfnissen freimachte; er bat Alexander
den GroBen nicht um Reichthiimer, sondern dass er ihm aus der Sonne gehe.

2.) Die Verkurzung des Object.salzes mit dass in einen Infinitiv
mit zu kann jedoch nur dann geschehen,

a) wenn das Subject des Hauptsatzes und das des Nebensalzes
dieselbe Person oder Sache bezeichnen. Unmoglieh ist also die Kurzung
des Satzes: Xerxes fiirchtete, dass ihm die Griechen bei Salamis
entrannen; moglich ist die des Satzes: Xerxes fiirchtete, dass er
von Asien abgeschnitten wilrde — fiirchtete, abgeschnitten zu toerden;

b) oft, aber nicht immer ist die Kurzung moglich, ivenn im Haupt¬
satze ein Object vorkommt, welches im Nebensatze als Subject auf-
tritt, z. B.: Der Feldherr befahl den Soldaten, dass sie eine Brucke
schlugen = eine Brucke zu schlagen. Dagegen kann man den Satz:
Ein Wahrsager propliezeite dem Časar, dass er an den Idus des Marz
ermordet tverden uriirde, nicht wohl in einen Tnflrjtitiv mit. zu verwandeln.

9Heim;ich, deutselie Grammatik f. d. 11. (H.
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Note. Ist die Person des Subjeetes im Nebensatze mit der eines Objectes
im Hauptsatze identisch, so karm der Nebensatz nur dann in einen Infinitiv mit
zu ver’kiirzt werden, wenn sich der Hauptsatz so umgestalten lasst, dass das
Object zum Subjecte wird; z. B. Der Feldherr befaltl den Soldaten = die.
Sol d at e n ivurden vom Feldherrn befehlfgt, beauftragt, eine Brucke zu schlagen.

§ 146. Absichts- oder Objectsatz?

Absicht, Absichtssatz. Object, Objectsatz.
Warum, in welcher Absicht bibtest, be-

schvrorest du uns Richter? Ich
beschivore euch, dass (damit) ihr
mit dem Schuldigen Erbarmen
habet.

Warum, in welcher Absicht ersuchten
viele den Cicero, forderten viele
von Cicero? Viele ersuchten Cicero,
dass (damit) er ste vertheidigte,
damit sie vertheidigt ivurden.

Warum, aus welchem Grunde soli ich
immer besorgt sein? Sei stets be-
sorgt, dass (damit) du nicht in
eine Kranlcheit fallest.

Um vvas bittest du uns Richter? Ich
bitte euch um Erbarmen mit dem
Schuldigen — ich bitte, beschivore
euch, Erbarmen zu haben, dass
ihr Erbarmen habet.

Um was (worum) ersuchten viele, was
forderten viele von Cicero? Viele
ersuchten Cicero tim Verthei-
digung — von ihm vertheidigt
zu w erden.

(Worum), um was soli ich besorgt sein?
Sei stets um deine G esu ndheit be¬
sorgt, sei besorgt, dass du nicht, in
eine Kranlcheitfallest — nicht
in eine Krankheit zu fallen.

Die Nebensatze nach den Verben des Bittenš, Rathens, Befehlens,
Slrebens u. dgl. kann man far Absichtssatze (Finalsiitze) halten, wenn
man mehr die Absicht., vvarum gebeten, gerathen, befohlen et.c. vvird,
ins Auge fasst, als den Gegenstand, um welchen gebeten, welcher
gerathen, befohlen etc. wird. Wenn die Absicht, deutlich hervorlritt,
so kann man die Conjunction dass mit der Conjunction damit ver-
lauscben. — Derartige Satze lassen sich im Lateinischen nicht in
einen Infinitiv verkitrzen.

Fernere Beispiele von Satzen, die im Lateinischen als Absichts¬
satze, im Deutschen als Objectsatze betrachtet werden.

Časar ermahnte die Soldaten, dass sie den Ariovist nicht furchteten (= nicht
furchten sollten) = den Ariovist nicht zu furchten = zur Furchtlosigkeit. Wir
verlangen von euch, dass ihr eurer Pflicht immer eingedenk seiet. Die Jonier
forderten den Aristides auf, dass er den Oberbefehl ubernehme. Hannibal rieth
dem Konig Antiochus von Syrien, mit seinem Ileere die Romer in Italien an-
zugreifen = dass er angreife. Die Consuln sollen darauf achten, dass der Staat,
keinen Schaden erleide.

Note. Enthalt der Objectsatz mit dass einen Wunsch oder Befehl, so kann der
Conjunctiv seines Pradicates mittels mogen, sollen umsehrieben werden. Vergl. § 110.

Ich bat den Advocaten, er moge sich bei mir einfinden = dass er sich ein-
flnde. Der Arzt befahl dem Kranken, er solle sich ruhig verhalten = dass er
sich ruhig verhalte = sich ruhig zu verhalten.
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IT. Der Objectsatz
in der Form einer indirecten Frage.

§
Vergleiche § 137.

Directe Frage.

VVas wiegt ein Freuncl in der Noth?

Wie reich ist der Gesnnde?

Mit wem gehst du um? Wer bist du?

147.

Indirecte Frage als Objectsatz.

Vergiss nicht, was ein Freuncl in
der N o t h w i e g t.

Der Gesunde weiC nicht, wie reich
er ist.

Sage mir, mit wem du u m g e h s t,
und ich sage dir, wer du bist.

Wie der Subjeetsatz kanu aucb der Objectsatz in der Form einer
indirecten Frage erseheinen.

Fernere Beispiele. Verwandelt die folgenden Objectsalze in directe
Fragen und wo moglich auch in Objecle und beobachtet, ob hiedurch
Klarheit und Wohlklang gefordert. oder verringert werden.

1. ) Frage nach dem Subjecte. Sie wird im Nebensalze init.tels
eines Tnt.errogafivpronomens im Nominativ eingeleitet.

Untersuchet, wer von den beiden der grofiere war, Themistocles oder Epa-
minondas. Wer die Schlittsehuhe erfunden babe, (das) haben wir vergessen.
(Ist wer auch in folgendem Satze interrogativ?: «Wer die Schlittsehuhe erfunden
liat, den haben wir vergessen.s Dieser Objectsatz lasst sich in das Object «den
Erfinder» zusammenziehen. Sieli § 137, i. Sage mir, welcher Weise den Athenern
eine Verfassung gegeben bat. Was Socrates liber sein Wissen auberte, bat selbst
das delphische Orakel bewundert.

2.) Frage nach dem Pradicate, im Nebensalze dureh die Con-
junction ob eingeleitet.

Ob du der Kliigste seiest, daran ist wenig gelegen: aber der Biederste sei,
so wie im Rathe, zu Haus. Wer weib, ob Solon bei dem Konige Crosus gewesen
ist? (Das Fragezeichen steht, weil aucb der Hauptsatz eine Frage ist.) Die Richter
fragen nicht darnach, ob der Angeldagte vornehm oder gering sei. Frage dich
zuerst, ob deine Handlung gerecht ist, dann erst bekummere dicb, ob die Menschen
sie billigen werden.

3.) Fragen nach anderen Satzgliedern. Sie werden dureb
interrogative Pronomina oder interrogative Adverbien eingeleitet.

Sage mir, welchen Nutzen die Hasen im Haushalte der Natur gewahren.
(Frage nach dem Objecte.) Wisst ihr, auf wen die Teufel lauern in der Wiiste

9 *■
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zwischen Fels und Mauern? (Warum steht hier das Fragezeichen ?) Schon die
alten Agypter hatten ausgerechnet, wie vi el Tage das Jahr habe. — Niemand
kann sagen, wann er sterben werde. (Frage nach der Zeit.) Wer zabit, wie oft
er fehlt? Die Blume im Garten lehrt, wie lange Schonheit wahrt. Man hat
Untersuchungen daruber angestellt, wo Germanicus den Cheruskerfiirsten Her¬
mann besiegt habe. (Frage nach dem Orte.) So sprich, wo sich die Brucke findet,
und wer sie kiinstlich hat gefugt. Wir lesen mit groBer Theilnahme, wie elend
Hannibal geendet hat. (Frage nach der Art.) Mochte sich doch jeder von euch
klar machen, wozu er in die Schule geht. (Frage nach dem Grunde.)

Note. Man wusste nicht, war er bei Sinnen oder nicht = ob er bei Sinneri
war oder nicht.

Folgt. oder, so kann ob ausgelassen werden, und der Objeclsatz
nimmt. die Form eines Hauptsatzes, namlich die der directen Frage an.

V. Der Objectsatz ein Anflihrungssatz.

§ 148.

Anfiihrungssatz nennen wir denjenigen, in welchem gesproohene
Worte angefiihrt vverden.

Direct.

a) Was hast du angerichtet?
b) Der Alte fragte sein Tochterlein:

«Was hast du angericlitet?»
cj Der Alte sprach: «Der Bauer ist kein

Spielzeug.»
Icli antwortete ihm: «Mein Bruder
wird kommen.s

Indirect.
Sage mir, was du angerichtet hast.
Der Alte fragte sein Tochterlein, was

e s angerichtet habe.
Der Alte sprach, der Bauer sei kein

Spielzeug.
Ich antwortete ihm, m e i n B r u d e r

w e r d e k o m m e n.
I

1.) Zu a) Man kann jemanden direct oder indirect fragen.

Zu b) Man kann die Frage eines andern direct oder indirect
anfiihren.

Zu c) Gesprochene Wort.e (sie miigen eine Frage enthalten
oder nicht) konnen direct oder indirect angefiihrt werden.

2.) Wird der gesprochene Satz direct, d. h. wortlich angefuhrt,
so erhalt er das Anfuhrungszeichen («—»), und vor ihm steht der
Doppelpunkt; fiihrst du ihn indirect, d. h. nur dem Sinne nach, mit
deinen eigenen, nicht, mit den Worfen des Sprechenden an, so setze
vor ihn nur ein Komma und das Pradicatsverb in den Conjunctiv.
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§ 149. Stellung des einleitenden Hauptsatzes.
a) Der Alte sprach: «-Der Bauer ist kein Spielzeug .»
b) «Der Bauer ist kein Spielzeug,» sprach der Alte.
c) «Ei, artig Spielding.B ruft sie, «das nehm’ ich mit nach

Iiau$i>.
Steht der einleitende Hauptsatz (der Alte sprach) vor den ge-

sprochenen Worten, so ist seine Wortfolge die gerade (a); es tritt in
ihm die verkehrte (invertierte) Wortfolge ein, wenn er arn Ende oder
in der Mitte der gesprochenen Worte steht (b, c).

Ebenso verhalt es sich, wenn die Hede indirect angefiihrl ist:
Der Bauer sel kein Spielzeug, sprach der Alte etc.

§ 150.

Tempora und Modi in der indirecten Rede. Umwandlnng
der directen in die indirecte Rede (oratio obliqua).

1. Der Anfiihrungssatz in einer Hauptzeit.

Directe Rede.
a) Praš. Goethe sagt: «Ein unniitz Leben

ist ein frilher Tod.»
Perf. Hatte Kaiser Titus niemandem

eine Wohlthat erwiesen, so rief
er des Abends aus: «Diesen Tag
hab e ich verloren.»

F u t. Der MuBigganger fragt sich
iramer amMorgen: «Wie werde
ich mir heute die Zeit ver-
treiben?*

Indirecte Rede.

Goethe sagt, ein unniitz Leben sei ein
friiher Tod.

Kaiser Titus rief aus, diesen Tag habe
e r verloren.

Der Miifiigganger fragt sich immer am
Morgen, wj e e r sich die Zeit ver-
treiben werde.

Bei der Verkehrung der directen in die indirecte Rede verwan-
delt sich der Indicativ der Hauptzeiten in den Conjunctiv derselben.

Directe Rede.

b) Praš. Karl schreibt: «Meine Kinder
hab en den Scharlach.»

Perf. Man berichtet: «Die Feinde
haben drei Kanonen erobert.«

Fut. Auch Blinde rufen aus: «Das
werden wir sehen.»

Indirecte Rede.
Karl schreibt, seine Kinder hatten den

Scharlach.
Man berichtet, die Feinde hatten drei

It^nonen er ob er t.
Auch Blinde rufen aus, das wiirden

sie sehen.

Unterscheidet sich der Conjunctiv nicht vom Indicativ, so setzt
man statt des Conjunctivs der Hauptzeit den einer Nebenzeit, und
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zwar stali des Conjunctivs Prasentis den des Imperfects, stati, des
Conjunclivs PerfectL den des Plnsquamperfects und statt des Con¬
junctivs Futuri den Condicional mit iviirde.

Note. Dieses Streben nach Unterscheidung kann jedoch zu Ungenauigkeiten
fiihren, da der Conjunctiv der Nebenzeit einen Zweifel in die Wahrheit der Aus-
sage bezeichnet, sobald ein solcher nur moglieh ist; ja selbst als unwahr kann
er die Meldung bezeichnen. So kannst du an die Beispiele . . . sie hatten den
Šcharlach, ... sie hiitten' erobert hinzusetzen: «Allein ich zvveifle daran,» oder
selbst: «Allein es ist unwahr.» Bezweifelt man die Wahrheit der Meldung niclit,
so gebraucht man richtiger den Conjunctiv der Hauptzeit auch in jenen Fallen,
in denen er sich vora Indicativ nicht unterscheidet, also: Karl schreibt, seine
Kinder haben den Šcharlach = dass seine Kinder den Šcharlach haben. — Die
Weglassung des Anfuhrungszeichens und des Doppelpunktes kennzeichnet die
indirecte Rede hinlanglich. Sieh § 142.

2. Anfiihrungssatz in einer Nebenzeit.

Directe Rede. Indirecte Rede.
Imper fectum.

Adam sprach:«Ich liortedeineStimme
und fiirchtete mich. Darum ver-
steckte ich mich.»
P lusquamper fectum.

a) Als ich nach Gallien gekommen
war, begann ich sofort Krieg mit
den Helvetiern.

b) Karl schrieb mir: «Als ich an k a m,
hatte rnein Freund schon alles in
Ordnung gebracht.»

c) Kaum war ich in Graz ange-
k o m m e n (— als ich in Graz kaum
angekommen war), so hatte ich
das Vergnligen, einem Freunde zu
begegnen.

Adam sprach, er babe Gottes Stimme
gehort und sich gefurchtet;
darum habe er sich versteckt.

Časar erzahlt, er habe, als er nach
Gallien gekommen sei, sofort
Krieg begonnen.

Karl schrieb mir, als er ange¬
kommen sei, habe sein Freund
schon alles in Ordnung gebracht
gehabt.

Konrad schreibt, er sei kaum in Graz
angekommen gewesen (= als
er in Graz angekommen sei), so
habe er das Vergnugen gehabt,
einem Freunde zu begegnen.

Der Indicativ des Imperfects und Plusquamperfects wird in der
indirecten Rede zum Conjunctiv des Perfects.

Das Plusquamperfectum findet sich selten in einem einfachen Satze,
sondern steht zumeist. in einem Satzgefuge, und zwar entweder im
Neben- (a) oder im Hauptsatze (b). Im letzteren Falle tritt in der
indirecten Rede zum Conjunctiv des Perfects noch gehabt, gewesen.
Dies geschieht auch im Nebensatze, wenn in demselben die ein-
leitende Conjunction (als) weggelassen wurde (c).
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3. Der Imperativ und Conj
Directe Rede.

a) Wieland sagt: «Erklare dich fiir
Eins und bleib dabei.»

Friedrich Jacobs sagt: «StoBet die
Wahrheit tief in den Grund des
Meeres hinab, sie arbeitet sich
doch wieder herauf.»

netiv im Anfuhrungssatze.
Indirecte Rede.

Wieland sagt, man solle sich fiir Eins
erklaren und dabei bleiben.

Friedrich Jacobs sagt, man rnoge die
Wahrheit in den Grund des Meeres
stoben, sie arbeite sich doch wieder
herauf.

Der Imperativ der direeten Rede vvird in der indireeten miltels
des Conjunetivs von sollen und mogen umsehrieben.
b) Fritz schreibt mir: «Zogere doch

nicht langer, denn es diirfte dir
nicht schwer fallen, dein Ziel zu
erreichen.»

Fritz schreibt, ich solle doch nicht langer
zogern, denn es diirfte mir nicht
schwer fallen, mein Ziel zu er-
reichen.

Der Conjunctiv der direeten Rede wird in der indireeten bei-
behalten.

4, Die Person des Subjectes im Anfuhrungssatze.
Directe Rede.

1. Person.
Ich schrieb: «Ičh bin bereit.* Der Feld-

herr schreibt (mir): «Sei morgen
zum Kampfe bereit.*

Er schreibt: sSeid morgen zum Kampfe
bereit. *

2. Person.

Du schreibst: «Ich bin bereit.* Der Ge¬
neral schreibt (dir): «Sei morgen
zum Kampfe bereit.*

Er schreibt (euch): «Seid morgen zum
Kampfe bereit.»

3. Person.

Er schreibt (von sich selbst): «Ich bin
zum Kampfe bereit.»

Er schreibt (von sich und seinen
Truppen): «Wir sind zum Kampfe
bereit.*

Er schreibt (von sich und seinen Vor-
bereitungen): «Icli babe meineVor-
bereitungen vollendet.*

Indirecte Rede.

Ich schrieb (von mir, iiber mich), ich
sei bereit. Er schreibt (von mir,
in Bezug auf mich), ich solle zum
Kampfe bereit sein.

Er schreibt (von uns, iiber uns, in
Bezug auf uns), wir sollen zum
Kampfe bereit sein.

Du schreibst (in Bezug auf dich, iiber
dich), d u seiest bereit. Er schreibt
(in Bezug auf dich, iiber dich), du
sollest zum Kampfe bereit sein.

Er schreibt (in Bezug aufeuch, iiber euch),
ihr sollet zum Kampfe bereit sein.

Er schreibt, er sei zum Kampfe bereit.

Er schreibt, sie seien zum Kampfe
bereit.

Er schreibt, er habe seine Vorberei-
tungen vollendet.

Als Subject triu in der indireeten Rede weder die Person des Mil-
theilers, noch die des Benachrichtigten, sondern die des Personenobjeetes
auf, liber welches, in Beziehung auf welehes die Mittheilung geschieht.



D. Der Attrilratsatz,
I. Bel* relative Attributsatz.

1.) Vergleiciie tlie §§ 130, 131 mit dem iiier folgenden.

Attribut.
a) Ein frominer Mann gefallt Gott.

h) Reisende Gesehaftsleute entbehren
ihrer Familien.

Ein leicht gewonnenesGut schatzen
wir nicht.

c) Dankbarkeit gegen unsere Er-
zieher ist eine lieilige Pflicht.

dj Des Fromm e n Gluck ist lest be-
griindet.

Die Ausfuhrung des von einem Orakel
Befohlenen fielden altenVolkern
leichter, als die Vollziehung ihrer
eigenen Beschliisse = des von
ihnen selbst Beschlossenen.

§ 151.
Attributsatz.

Ein Mann, vvelcher fromm ist, ge¬
fallt Gott.

Gesehaftsleute, weiche reisen, ent¬
behren ihrer Familien.

Ein Gut, das leicht gevvonnen
wuide, schatzen wir nicht.

Dankbarkeit gegen diejenigen, welche
uns erzogen hahen (oder: die
uns erziehen),ist eine heiligePflicht.

Wer fromm ist, des Gliick ist fest
begrundet.

Die Ausfiihrung dessen, was von
einemOrakel befohlen wurde,
fiel den alten Volkern leichter, als
die Vollziehung dessen, was sie
selbst beschloss e n hatte n.

1.) Ein Satz, welcher ein Attribut vertritt, ist ein Attributsatz.
Die Attributsatze stehen wie die A tiri bule auf die Frage wasfiir ein?
2.) Attributsatze, welche mit einem relativen Pronomen oder rela¬

tiven Adverb beginnen, sind relative Attributsatze.
Das Relativpronomen stimmt. mit dem Worte, welches durch den

relativen Attributsatz naher bestimmt wird, in Numerus und Genus,
aber nicht immer auch im Casus uberein. Wovon hangt dieser ab?

3.) Steht das Relativpronomen itn Nominativ, so kann der Attribut¬
satz verkilrzt werden, und zwar in folgender Weise:

Sieh oben a). Ist das Pradieat des relativen Attributsatzeš ein Ad-
jectiv, so wird die Copula weggelassen und das Adjeetiv als Attribut
vor jenes Substantiv gesetzt, welches der Attributsatz naher beslimmte.

Sieh oben b). Ist das Pradieat des relativen Attribut.sat.zes ein Ver b,
so verwandell. es sich in ein Particip, und dieses t.ritt. als Attribut
vor das zu bestimmende Substantiv.

Sieh oben c). Lasst. sich dasVerb des relativen Attributsatzes nicht
in ein Particip verkiirzen, so kann es vielleicht in ein Substantiv
vervvandell werden.
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Sieh oben d). Relative Attributsatze, welche mit wer oder was ein-
geleilet sind, verkiirzen ihr Pradicat auf die angegebene Weise in
ein Adjectiv oder Particip oder Subslantiv, und diese Nomina treten
als Altribufe in den Casus des Demonstrativpronomens, welches im
Hauptsatze steht oder wenigstens stehen kann.

2.) Vergleiche § 132.
Attributsatz. Attribut.

Act. Ein Wort, das (welches) wir nn-
iiberlegt gesprochen haben, thut
uns nachtraglich leid.

Pass. Ein Wort, das von uns uniiber-
legt gesprochen wurde, thut uns
nachtraglich leid.

Act. Einem B’reunde, den (welchen) wir
erprobt haben, trauen wir unter
allen Umstanden.

Pass. Einem Freunde, der (welcher)
von uns erprobt worden isR trauen
wir unter allen Umstanden.

Ein uniiberlegt gesprocbenes Wort
thut uns nachtraglich leid.

Einem erprobten Freunde trauen wir
unter allen Umstanden.

Steht das relative Pronomen im Accusativ, so inuss der Relativ-
sat.z vor der Verktirzung ins Passiv verwandelt werden, wodnrch das
Relativpronomen in den Nominativ zu stehen kommt.

Eernere Beipsiele. Verkiirzet die folgenden relativen Attributsatze
in Attribute und beobachtet, ob hiedurch Deutlichkeit und Wohlklang
gefordert oder verringert werden.

a) Die Truppen marschierten auf einem Wege, welcher selu- schlecht war.
Hannibal bat zuerst die Alpen, die damals noch unwegsam waren, mit einem
Heere iiberschritten. Ein Schiller, welcher fleifiig ist, lernt gern. — b) Ein Korper,
welcher schwimmen soli, muss leichter sein als die Flilssigkeit, in die er getaucht
wird. [Warum lasst sich der zvveite relative Attributsatz nicht verkiirzen?] Jeder
hort gern den Schall, der zum Ton sich rundet. Die Stiitte, die ein guter Mensch
betrat, ist eingeweiht. Ein Konig, welchen man vom Thron gestofien bat, wird
von seinen Unterthanen verlasseri; einen Weisen, den man aus seinem Vaterlande
ver-bannt bat, meiden die Schiller. Ein Tag, den du in MiiCiggang hingebracht
hast, ist fiir dich verloren. Die That ist nicht gut, die der Verzeihung bedarf.
[Setze auch statt des Particips ein Adjectiv. Ebenso im folgenden Satze.] Liebe,
die vergeht, ist Liebe nicht zu nennen. — c) Die Todesstrafe desjenigen, welcher
gemordet bat, ist gerecht. Die Verachtung derer, welche gestohlen hatten, war
bei manchen Volkern viel groDer, als die Abscheu vor jenen, die einen Todtschlag
begangen hatten. — d) An der Zerstorung dessen, was den Menschen durch Jalir-
bunderte tbeuer war, erkennt man die Barbaren. Die Uberscbatzung dessen, was
sie geleistet haben, ist ein Fehler derer, die eigentlich ohne Verdienst sind. Wer
eine reiche Erbschaft gemacht hat, dem ist nicht immer ein gluckliches Ende
zugesichert. Zum Beweise dessen, was das Sprichwort sagt, dient die Erfahrung.
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Note. Manches, was gldnzt, ist nicht von Golti = Manches GUinzende ist
nicht etc. Manches ist das Attribut zu GUinzende, nicbt umgekehrt; somit ist
Gldnzende kein Attribut und was gldnzt kein Attributsatz.

Ebenso: Sage nicht alles, iv a s du iceifit = nicht alles Gemislile. Alles ist
das Attribut, was du iceijlt ist ein Objectsatz.

Wo)il aber ist ein Attributsatz: I)ec Dichter preist das Hochste, das Beste,
was das Herz sick iviinscht = er preist das gewunschte Hochste, Beste. Was fiir
ein Hochstes, Bestes?

§ 152. Relativer Attributsatz und Apposition.

Attributsatz.

»IDerMond, welcher so
k tar und ruhig is t,
fiihlt nicht mit uns.

Die Gesinnung, welche
bestiindigist,macht
allein den Menschen
dauerhaft.

b) Britannien, das vom
Meer umflossenist,
hat dicke Luft.

c) Heilig ist uns die Kirche,
welche die Statte
der Andacht ist.
Niklas Zriny, welcher
Szigeth so helden-
miithig vprthei-
digte, hat der Dichter
Komer verherrlicht.

Attribut.

Der so klare u. ruhige
Mond fiihlt nicht mit
uns.

Die bestandige Ge-
sinnung macht allein
den Menschen dauer¬
haft.

Das vom Meer umflos-
sene Britannien hat
dicke Luft.

Apposition.

Der Mond, so klar und
ruhig, fiihlt nicht mit
uns.

Die Gesinnung, die be¬
standige, macht allein
den Menschen dauer¬
haft.

Britannien , vom Meer
umflossen, hat dicke
Luft.

Heilig ist uns die Kirche,
die Statte der An¬
dacht.

Niklas Zriny, den hel¬
den m ti t h i g e n V e r -
theidiger von Szi¬
geth, hat der Dichter
Korner verherrlicht.

Die Apposition besteht a) aus einern Adjectiv, b) aus einem Par-
ticip, c) aus einem Substantiv, und ist eigentlich nichts anderes, als
ein verkiirzter Attributsatz. Sie entsteht dadurch, dass das Adjectiv
oder Particip nicht attributiv vor das Substantiv, sondern (ohne Ar¬
tikel) hinter dasselbe gesetzt wird; verwandelt sich das Priidicat des
Nebensatzes in ein Substantiv, oder ist es schon ein solches, so tritt
dasselbe hinter dasjenige Substantiv, welches vom Attributsatze
bestimmt wurde, und nimmt dessen Zahl und Casus an. Sieh § 103-

Fernere Beispiele. 1.) Verkiirzet folgende relative Attributsatze in
Appositionen und beobachtet, ob hiedurch Klarheit und Wohlklang
gefordert oder verringert werden.
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a) Als unser Herr, der noch verkannt und sehr gering war, auf Erden gieng,
da etc. Wie kanti ein Herz, welches vom Geize hart ist. des Wohlthuns Freuden
schmecken? Johannes, der jung an Jahren und sanft vom Gemiith war, folgte
Jesu unter das Kreuz. Epaminondas, welcher in der Fiihrung der Waffen iiber-
aus erfahren war, betheiligte sieh nicht an der Ermordung der spartanischen
Besatzung. In einem Bache, der nur einen Schuh tief ist, finden sieh bisweilen
schon grofie Forellen. In einem Thal bei armen Hirten erschien mit jedem jungen
Jahr ein Madchen, das schon und wunderbar war. — b) Jugurtha, welchen Sulla
besiegte und gefangen naeh Rom brachte, wurde wahnsinnig. Titus Manlius,
welcher nachher Torquatus geheiCen wurde, wohnte als Jiingling stets auf dem
Lande. Wohlthaten, die man wackren Mannern erweist, sind Buchstaben, die in
Marmor gegraben sind; aber Gutes, welches man schlechten Menschen thut, ist
Schrift, die man ins Wasser schreibt. Ein Herz, das der Edelmuth bewohnt, ist
durch sieh selbst am herrlichsten belohnt. Das Herz, welches hienieden von
manchem Sturm bewegt wird, erlangt den Frieden nur, wenn es nicht mehr
schlagt. Krebse, welche fest in Moos verpackt sind, erhalt man viele Tage
lebendig. — q) Bescheidenheit, welehe vor allem ein Schmuck des Jtinglings ist,
steht jedermann fein. Die Homer fuhrten drei Kriege mit Carthago, welches die
Meere belierrschte. Hermann, welcher den Varus besiegte, errichtete man in
unserer Zeit ein Denkmal. Cyrus, welcher Medien erobert hatte, besiegte auch
den Konig Crosus, der Lydien und die kleinasiatischen Griechen belierrschte.
Phidias, welc.her die Bildsaule des Zeus in 01ympia verfertigt hatte, kniete vor
ihr nieder. Kaiser Rudolf I. vermisste bei seinem Kron.ungsmahle den Sanger,
welcher der Bringer der Lust ist. Einigkeit, die ein starkes Band ist, halt zu-
sammen Leut’ und Land.

2.) Erweitert folgende At.tribute und Appositionen in relative
Attributsatze und merket darauf, ob hiedurch Deutlichkeit und Wohl-
klang gefordert oder verringert werden.

Der Woblklang entscheidet, ob welcher, welche, ivelches oder der,
die, das stehen soli.

a) Das an Naturschatzen so reiche Indien war das Ziel aller Welteroberer.
Ein Mensch, zur Arbeit zu trage, fallt leicht in die Netze des Bosewichtes. Eine
durch Pflichtversaumnis gewonuene Freude bringt Leid. Die Jugendzeit ist wie
ein an einem Grashalm glanzender Tbautropfen. Gib jedem die ihm geburende
Ehre. Einen Berg von 1600 Meter H5he = einen 1600 Meter hohen Berg zahlen
wir zum Hochgebirge. Manche von den mit Nahrungssorgen kampfenden (statt:
kampfen miissenden) Studierendeti reifen zu tiichtigen Mannern. — b) Fritz, im
Gehen redit Zeit zum Liigen fmdend, log auf die unverscharateste Weise. The-
mistocles, der Befreier Griechenlands, musste bei den Persern Schutz vor den
Griechen suchen. Eine Stelle, von einem uns theuren Verstorbenen geliebt, ist
uns ewig wert. Der Nordpol, bisher trotz aller Bemuhungen noch nicht erreicht,
ist gleichwohl das Ziel imtner neuer Expeditionen. Asien, die Wiege der mensch-
lichen Cultur, rnuss jetzt von Europa lernen. Corinth, von Mummius im Jahre
146 v. Clir. zerstoft, hat seinen friiheren Reichthum nicht wieder erlangt.

Note. Bezieht sieh der Relativsatz auf ein personliches Fiirvvort, so darf er
nicht mit ivdcher, tvelehe, ivelches, sondern muss mit der, die, das eingeleitet werden.
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Mir, delnem besten Freunde = der ich dein beder Freund
bin, darfst du dich anvertrauen. 0 du Lamm Gottes, das da
himvegnimmst die Siinden der Welt. Ergreift ihn, der das Wort
gesproclien, und ihn, an d en’s gerichtet war.

Fernere Beispiele. Wer wircl uns, die wir uneinig sind, fiirchten? Und
Ihr, der lhr ein Malei' seid, erkennt Ihr keine Magie in der Kunst? Eucli, die
ihr Carthago zerstort liabt, wird auch Numantia erliegen. Sie wohnt im Schatten-
lande, die des Hauses Mutter war. Sie sind noch derselbe aufrichtige Freund,
der Sie waren. Die Gotter leben! Erkenne sie, die dich furchtbar umgeben.

§ 153. Relative Attributsatze, die sich nicht in der
angegebenen Weise verkurzen lassen.

1. ) Solche, die mit einem Relativpronomen beginnen, das nicht
im Nominativ steht und auch nicht durch Vervvandlung ins Passiv
in denselben gesetzt werden karm.

Nieias rieth den Athenern von einem Kriege ab, zu des s en gliicklicher
Fiihrung das Aufgebot ihrer ganzen Macht nothvvendig sei. Auf Lycurg, dessen
Geschichte vielfach mit Sagen ausgeschmuckt ist, fuhrten die Spartaner ihre
Staatseinrichtungen zuriick. So mancbes Jaiir bewahrt mich hier verborgen ein
hoherWille, dem ich mich ergebe. Der Vortheil , um den zwei sich stritten,
erfreute rneist den dritten. Das Betragen ist ein Spiegel, in dem jeder sein Bild
zeigt. Das Mal3, nach dem es leben muss, hat Gott in jedes Ding gegeben.

2.) Solche, die eioAttribut irn Genet iv oder in einem Praposilional-
ausdrucke verlret.en, wenn sie auch mit einem Pronomen im Nomi¬
nativ beginnen. Sieh §§ 22—24 . Desgleichen lassen sich die.se Attribut-
salze oft in anderer Weise verkurzen.

Ein Herr aus Schwabenland, vvelcher von hohem Wucbs und starker Hand
war == von hohem Wuclis und starker Hand. Freunde, welche gleichen Sinnes,
aber verschiedenen Temperamentes sind == Freunde gleichen Sinnes elc. bleiben
sich am leichtesten treu. Ein Cavalier, der Kopf und Herz auf dem rechten Fleck
hat = von Kopf und Herz.

Merke: 1.) Das Pramium, welches ich erhielt = mein Pramium ist ein
Atlas, das deinige = das, welches du erhieltest, ist ein Lexikon.

3.) Auch viele andere Attributsatze mit einem Relativpronomen
im Nominativ.

Der Herr sah etwas blinken auf der Strah’, das ein zerbroc.hen Hufeisen
was (= war\ Dem Erzherz.oge Karl, der durch seinen Sieg bei Aspern zuerst
(= der Erste) den Glauben an Napoleons Unbesiegbarkeit vernichtete, hat erst
unsere Zeit ein wiirdiges Denkmal gesetzt.

Durch die Verktirzung langer Attribulsatze leiden Klarheit und
Wohlklang.
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4.) Unschon ware die Verkiirzung von Nebensat.zen wie:
Ihr Wiesen, die ich vvasserte, ihr Baume, die ich gepflanzt, griinet frohlich

fort. Zum Kampf der Wagen und Gesange, det' auf Corinthus Latidesenge der
Griechen Volker froh vereint, zog Ibycus, der Gotterfreund. Nur Blumen sind’s
(die Gedicbte namlich) bescheidner Art, die icli auf ferner Wanderfahrt gepfliickt
und sorgsam aufbevvahrt. Sie waren mir ein Talisman, der von mir nahm, was
mich betrubte.

§ 154.

Relative Attributsatze von relativen Adverbien eingeleitet.
Form der indirecten Frage.

Vergleiche § 132, 4, §§ 137, 147.

Die Relativadverbien, welche Attributsatze einleiten konnen, sind:
ivo und seine Zusammensetzungen Moker, wohin, woran, ivoraus etc.,
da, als, wann, wenn, tvie, warum, ob. — Die Mehi'zahi derselben steht
tur ein Pronomen mit einer Priiposition (der Ort, wo = an welchem etc.)

Sie beziehen sich vornehmlich auf eine Orts- (1), Zeit- (2) oder
Artbestimmung (3).

Die meisten mit Relativadverbien eingeleileten Attributsatze haben
die Form der indirecten Frage.

Versucht es, die folgenden Beispiele in Attribute zu verkiirzen;
es vvird nieht oder nur sehr unvollkommen gelingen.

1.) Nideck ist die Hohe, wo (= auf welcher) vorzeiten die Burg der Riesen
stand. Phonicier wanderten nacb Afrika, wo (= in welchem) sie Carthago griin-
deten. Der Reisende freut sich des Landes, wo er zuvorkommende Menschen
findet = eines Landes mit zuvorkommenden Menschen. Wem ist der Ort nicht
heilig, wo (= an welchem) er seine Jugendzeit verlebte? Kennst du das Land,
wo die Citronen bliih’n? Die Schiffer schauen besorgt nach der Gegend, woher
(= aus vvelcher) die Blitze zueken.

Note a. Da bezeichnet in Hauptsatzen den Ort. Die Oloche hiingt da droben
auf dem Stuhle. Da unteh (im Meere) abev ist’s filrchterlich. Da hieng audi
der Becker.

Note b. Da bezeichnet in Hauptsatzen auch die Zeit. Da (= mm, darauf)
Sehlief das Baumleiu tvieder ein. Da sdnving’ idi mich behend vom Jioss.

Note c. Da beginnt nie einen relativen Attributsatz, der einen Ort naher
bestimmt, wohl aber leitet es relative Attributsatze ein, welche eine Zeitbestimmung
entlialten. Statt dieses da steht auch wo. Der Feige zogert in dem Augenbliche,
tv'o (= da) er handeln solite. Moge nie der Tog erscheinen, wo des rauhen Krieges
Horden^dieses stille Tkal durehtoben. Es gab Zeiten, wo (= da) der Aberglaube
(illgemein war.

2. ) Schreib mir die Stunde, wann du kommst. In dem Augenblicke, als
(= da) der Kaiser in die Stadt einfuhr, erdrohnten die Kanonen. Oft droht dem
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Menschen gerade in dem Augenblick das Verderben, wenn (= wann, in welehem)
er sich am gliicklicbsten fiihlt. O schoner Tag, wenn (= an welchem) der Soldat
heimkehrt ins Leben = Tag der Heimkehr.

3.) Die Art, \vie jemand sich kleidet, zeigt, ob er etwas auf sich lialte. Es
gibt zwei Wege, wie man zur Bildung gelangt: das Studium und die Erfahrung.
in dem MaGe, als wir naher kamen, erschienen uns die Alpen immer grdOer.
Die Herrschsucht der Athener stieg in eben dem Grade, als sie ihre Maclit er-
weiterten. Die IJngewissheit, ob du krank oder gesund bist, beunruhigt deine Eltern.

Gib uns Nachricht, warum du so lange nicht schreibst. Die Iliade und die
Odyssee sind die Gedichte, woran (= an denen, mittels derer) die Griechen sich
bildeten. Die Frage, ob Gold oder Kohlen wichtiger seien, ist langst entschieden.
Der Herr ein Kirschlein zur Erde schickte, wornach Sanct Peter schnell sicii
biickte.

§ 155. Bestimmungswort und Attributsatz.
Sieli vorher § 21.

Bestimnningswort. Attributsatz.
Bi u m en garten. Das Schloss umgab ein Garten, in

welchem die schiinsten B1 u -
men prangten,

Kleefeld. Ein Feld, auf welchem Ivlee ange-
baut ist, nennt man ein Kleefeld.

Wie das Attribut, so kann auch der Attributsatz anstat.l eines
Bestimmungswort.es stehen.

Fernere Beispiele. Die Schnecken, die im Walde leben = die Waldschnecken
sind nackt. Die afrikanische Kiiste, wo (= an welcher) Sclaven verkauft wurden,
heiGt noch jetzt Sciavenkiiste. Bouteillenwein ist derjenige, rvelcher in Bouteillen
versandt wird.‘ Was fur einer ist der Fasswein? Was fiir ein Fass nennt man
ein Weinfass? Die Baume, welche edles Obst tragen (= odle Obstbaume), sind
gegen den Einfluss der Witterung empflndlicher als die \Valdbaurne (= Baume
im Walde). Jung und alt freut sich auf das Maifest. Lander, welc,he von hohen
Gebirgen durchzogen sind, lassen sich schwei' erobern.

Gebt selbst einige zusammengesetzle Substantive an und erklaret
sie dureh relative Attributsatze.

§ 156. Der Zusatz oder unechte Attributsatz.
1.) I)er Lehrer machte mit den Schiilern einen Ausflug, iv a s

sie sehr freute (— und das freute sie sehr). Kain erschlug
seinen Bruder Abel, tvodurch er sicii unglucklich machte
(= und d a dureh machte er sich unglucklich).

Der Zusatz beginnt, mit einem Relativpronomen oder mit, einem
relativen Adverb und gehftrt demnaeh zu den Relativsiitzen; er steht.
aber nicht stali, eines Attribut.es (also auch nicht auf die^Frage
was fur ein?), sondern bezieht sich auf den ganzen vorhergehenden

Sieh Anhang S. 193, Z. 3 v. o.
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Sat,z, genau genommen, auf das Pradicat, desselben: er ist demnach
nur scheinbar ein Attributsatz.

Das Relativum des unechten Attributsatzes lasst sich in das ent-
sprechende Demonstrativum mit voranstehendem und oder afrer auflosen.
Auf diese Weise entsteht aus dem Relativsatz ein Hauptsatz, welcher
an den vorhergehenden gekniipft wird; daher der Name «Zusatz».

(Vergleiche die relative Anknupfung im Lateinischen.)
Pernere Beispiele. Setzet statt der Relaliva die entsprechenden

Pemonstrativa mit. und oder aber u. dgl.
Scipio, der Besieger des Hannibal, war ein Freund der griechischen Literatur

und Bildung, was ihm die strengeren Romer zum Vorwurfe machten (= und das
machten etc.) Socrates behauptete, nichts zu wissen, worau s das delphische Orakel
gerade seine grofiteWeisheit entnahm (= aber gerade daraus entnahm etc.). Dio-
genes konnte alles entbehren, wodurch er ebenso reich war wie Alexander, der
alles besafi. Časar wollte zur Macht auch den Titel eines Konigs, was ihm das Leben
gekostet hat. Der Philosoph Plato wandette mit seinen Schiilern in einer Garten-
anlage, wobei er sie belehrte. Demosthenes verlangte den Kampf der Athener
gegen Philipp von Macedonien, weshalb ihn der bestochene Redner Aschines
bekampfte. Die Romer haben in den Alpenlandern viele Staclte gegriindet,, wo-
von vorhandene Mauerreste Zeugnis geben. (Nicht von den Stiidten, sondern
von deren Griindung.)

2.) Der Zusatz in eine Apposit.ion verkurzt. Erweitert. die fol-
genden Appositionen in Zusiitze.

Da erhielt der Greis die NaChricht von der gliicklichen Ruckkehr seines
Sohnes, der letzte Lichtschein an dem Himinel seines Daseins. Epami-
nondas Cel bei Mantinea, ein un-ersetzlicher Verlust fur Theben.

§ 157. Unterscheidet
den relativen Objectsatz

Schon im Alterthum wusste man,
warum sich die Sonne ver-
finstere.

Schreib uns, wann du komm st.

Sagt mir, welche Religion die
Sclaverei beseitigt hat.

Iiannibal wusste nicht, ob se in Bru-
der Hasdrubal schon in Ita-
lien angekommen sei.

Časar benachrichtigte die Romer von
dem. was in seinen Provinzen
vorgieng. (Object: von den Vor-
gangen.)

vom relativen Attributsatze.
Schon im Alterthum wusste man den

Grund, warum sich die Sonne
verfinstere. *

Schreib uns die Stunde, wann du
k o m m s t.

Nennt mir die Religion, welche die
Sclaverei beseitigt hat.

In der Ungewissheit, ob sein Bruder
Hasdrubal schon in Italien
angekommensei, verweilte Ilan-
nibal zu tange in Unteritalien.

Ciisar gab den Romern Nachricht von
dem, was in seinen Provinzen
vorgieng. (Attribut: von den Vor-
gangen.)

Ein und derselbe Satz kann als Objectsatz oder als Attributsatz
erscheinen, je nachdem er die Stelle eines Objectes oder eines Attri-
bules vertritt.
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§ 158. UnricMige Stellung des Relativums.
Der relative Attributsatz muss dem Worte, das er naher bestimmt,

so nahe als moglich stehen. sonst kann ein Unsinn entstehen.
Ordne d'e Wortstellung in den folgenden Satzen:
Hier werden Hiite verkauft fiir Frauen, die aus Stroh gemacht sind =

Frauenhiite aus Stroh. Hier werden Zimmer an Herren vermietet, welche mo-
bliert sind. Der Esel besitzt einen ziemlich grofien Eigensinn, welcher aus Asien
stamnit. Hier ist eine Wohnung an eine Familie zu vermieten, die gevveifit worden
ist. Die Maus ist eine groDe Plage fUr die Kochin, welche ein kleines Nagethier
ist. Bewerber um diese Stellen, welche musikalisch sind, haben den Vorzug.

II. Der Attribntsatz mit «dass».

1.) Object.
Wir glauben a n
ein ewiges
Leben.

Wir hoffen die
E r f ii 11 u n g
unsererWun-
sche.

Objectsatz.
Wir glauben, dass
es ein ewiges
Leben gibt.

Wir hoffen, dass
si eh unsere
\Viinsche e r -
fiillen.

: 159.
Attribut.

Der Glaube a n ein
ewiges Leben
ist trostreich.

Die Hoffnung a u f
Erfiillung unse-
rerWiinsche wird
oft getauscht.

Attributsatz.
Der Glaube, dass e s
ein ewiges Leben
gibt, ist trostreich.

Die Hoffnung, dass
sichunsereWun-
sche erfiillen.
\vird oft getauscht.

Der Attributsatz mit dass st.eht gewohnlich bei einem Sub-
stantiv, das einer Erganzung ebenso sehr bedarf, wie das mit ihm
verwandte Verbum. (Man konnte solche Nebensatze erganzende
Attributsatze nennen.) Sie erganzen Substantive \vie Glaube
(glauben), Hoffnung (hoffen), Wahn (wahnen), Meinung (meinen), Kr-
Iddrung (erkldren), Beantwortung (beanhvorten) u. dgl.

2.) Unterscheide also auch hier (wie in § 157)
Objeetsatze und Attributsatze.

Aristoteles behauptete, dass sich die
Schlangen anWein betranken. (Uber
den Gonj. Imperf. sieh § 142, § 150, 1 .)

Clitus warf Alexander vor, dass er
kleiner sei als sein Vater Philipp.

Nero wollte, dass die Landenge von
Corinth durchstochen wiirde.

Die Plebejer verlangten, dass ihnen
die Patricier den Zutritt zu den
Staatsamlern gestatteten.

Die Behauptung des Aristoteles, dass
sich die Schlangen an Wein be¬
tranken, ist unwahr.

Den Vorwurf, dass Alexander kleiner
sei als sein Vater Philipp, musste
Clitus mit dem Tode biiCen.

Neros Wille, dass die Landenge von
Corinth durchstochen wurde, ist
nicht ausgefiihrt worden.

DasVerlangen der Plebejer, dass ihnen
die Patricier den Zutritt zu den
Slaatsamtern gestatteten, fiihrte
groCe Unruhen herbei.
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ITT. Der Attributsatz in der Form eines Haupt-
satzes oder eines Infinitivs mit «zu».

§ 160.

1 .) Erweitert die folgenden scheinbaren Hauptsatze durch Vor-
ansfellung des dass; vvelche Wortfolge frilt hiedurch ein?

Wer das Gebot, man solle Vater und Mutter ehren,
nicht halt, wird unglucklich. Die Menge hat den Vorumrf
anhaltendes GliicJc stumpfe ah, immer gerechtfertigt.
Der Beweis, in einem Dreieck ist die Summe aller

Winkel gleich zwei rechten, lasst sich leicht fiihren. [Eigent-
lich ist zu denken: der Beweis dofiir, dass etc.\
Socrates sprach die Behauptung aus, er tvisse nichts.

Xerxes molite eiligst nach Asien zuriick aus Furcht, die Griechen
Icdnnten ihm den Weg verlegen.

Wird die Aussage des Nebensalzes fur ungewiss, fur bloBe Mei-
nung angesehen, oder ist sie es, so muss der Conjunctiv stehen; die
Wortfolge bleibt jedoch die eines

2.) Attributsatz.
Das Orakel gab den Athenern den Ratli,

dass sie sich liinter holzer-
nen Mauern vertheidigten.

Das Gas besitzt die Eigenschaft, dass
e s sich nach allen Seiten hin
ausdehnt. (Vergl. §§ 135, 145.)

Hauptsat.zes, namlich die gerade.

Infinitiu mit «zu».
Das Orakel gab den Athenern den Rath,

sich hinter holzernen Mauern
zu vertheidigen.

Das Gas besitzt die Eigenschaft, sich
nach allen Seiten hin auszu-
d eh n e n.

Fernere Beispiele. Verwnndel! die folgenden Infinitive mit zu in
Atlributsatze mil. dass und beobacblet, ob Klarheit und Woblklang
hiedurch gefordert werden.

Und Sonntags fand es (das Kind) stets ein Wie, den Weg ins Feld zu nehmen.
Alcibiades hatte den lebhaften Wunsch, seine Vaterstadt wiederzusehen. Die
Athener wiesen den Antrag des Mardonius, sich mit den Persern zu verbinden
entriistet zuriick. Nur \venige besitzen die Kraft, auch den Feind zu lieben.
Sieben Stadte stritten sich um die Ehre, Homers Geburtsstatte zu sein. In dem
Wahne, in fernen Landern leichter ein Fortkommen zu linden, wandern viele
aus Europa aus; aber viele von ihnen machen die Erfahrung, dass ohne Arbeit
ein sicherer Ervverb nirgends moglich ist. (Lasst sich der letzte Nebensatz in
einen Infinitiv mit zu verkurzen?)

Wann ist die Verkiirzung des Nebensatzes in einen [nfiniliv mit.
zu miiglich? Sieh § 145 , 2 .

Hejnricli, den tsoli e Grammatik f. <1. Tl. Cl. 10
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E. Die AdverMalsatze.
§ 161 .

Ein Adverbialsalz vertritt die Stelle eines Adverbiales.
Die Adverbialien bestimmen den Orl, die Zeil, die Weise und den

Grund; deshalb ist auch der Adverbialsalz:

ein Loealsalz (Ortsatz),
ein Temporalsatz (Zeitsatz),
ein Modalsatz (Adverbialsalz der Ari),
ein Causalsatz (Adverbialsalz des Grundes).

I. Der Localsatz (Ortsatz).

§
Wiederhole den § 38.

Aduerbiale.
1. a) Auf die Frage wo?

Bei Froschlein sind auch Storche.

Bei viel Geschwatz wird auch viel
gelogen.

b) Auf die Frage woMn?
Trag es wieder an s ein en Ort.

Du wirst in die Unterwelt gehen.

c) Auf die Frage icoher?
Auch du kehrst aus dem Jenseits

nicht zuruck.

162 .

Aduerbialsatz.

Wo Froschlein sind, da sind auch
Storche.

Wo viel geschwatzt wird, (da)
wird auch viel gelogen.

Wo du es hergenommen, da trag
es wieder hin.

Du wirst hingehen, wo kein Tag
mehr scheinet = du wirst dort-
hin gehen, wo etc.

Auch du kehrst nicht zuruck (von dort),
woher noch keiner wieder-
k e h r t e.

Die kalten Winde wehen von dorther,
wo die Luft kal ter ist.

Die kalten Winde wehen aus kalteren
Gegenden.

Die Loealsiitze stelien auf dieselben Fragen wie die Adverbialien
des Ortes.

Sie werden eingeleitel mit den relativen Adverbien ivo, wohin,
ivoher — von wo; im Hauplsatze konnen die demonstrafiven Adver¬
bien a) da, dort, b) dahin, dorthin, c) daher, von da, von dort stehen.
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2. a) Ich war dort (wo?), wo du warst, ivohin dn gehst, ivolier
du lcommst.

b) Ich gelie dorthin (wohin?), wo du warst, ivohin du gehst,
tv o h er du lcommst. '

c) Ich lcomme von dort (woher?), tv o du tvarst, toohin du gehst,
tvoher du lcommst.

Miissen die Loealsalze auf die Fragen wo? ivohin? ivolier? auch mit
den gleichlautenden Relativadverbien beginnenV

Nicht nacli dem relativen Adverb des Localsatzes, sondern nach
dem demonstrativen des Hauptsatzes lasst sich beurtheilen, auf welche
Prage jener als Antwort. steht.

3.) Dnterscheide den Subject-, Object- und Attribulsatz vom
Localsatze.

Einfacher Satz, direele Frage: Wo bltihen die Oitronen?

Subjectsatz.
Ist dir bekannt, wo
die Citronen
bi uh’n?

Es ist euch erzalilt
worden, wohin
Marius sich
f 1 (i c h t e te.

Es ist der Himmel,
w o h e r a 11 e r
Trost kommt.

[Ist ein Pradicatsatz.]

Objeotsatz. Attributsatz.
WeiCt du, wo KennstdudasLand,
dieGitronen wo die C i t r o -
bliih’n.? nen bluh’n?

Wobin fliichtete sich Marius?
Erziihlet, wohin Nennt mir den Ort,
Marius sich wohin Marius
fliichtete. sich fliichtete.

Woher kommt aller Trost?
In der Noth er- Trau’ auf den Him-

innere dich, mel, w o h e r
woher aller aller Trost
Trost kommt. kommt.

Localsatz.
Dorthin inocht’ icli
zieh’n, wo die Ci¬
tronen b!uh’n.

W o h i n Marius
sich fliichtete,
dort hatte einst
Roms machtigste
Feindingeherrscht.

In der NoLh blicke
dorthin, w o h e r
aller Trost
kommt.

Fernere Beispiele. 1.) Wo der Eigensinn sich blaht, wird nichts als Unheil
ausgesat. Soweit (= woliin) die Sonne leuchtet, ist die Hoffnung. Wo kein
Gewinn zu hoffen, ist Verlust. Da, wo die Pflicht ruft, muss unser Vortheil
schweigen. Wohin der Bliclt des Naturforschers dringt, ist Leben oder Keirn
zum Leben verbreitet. Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder deiner
Werke. Wo rohe Krafte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten.
AUes wanket, wo der Glaube fehlt.

2.) Erweitert die folgenden Adverbialien des Ortes zu Localsatzen.
Gegen Sonnenaufgang liegt Osten. An der Miindung der Elbe liegt

Hamburg. Der Richter begab sich a n den Ort des Verbrechens. Festungen
erbaut man an der Vereinigung zweier oder mehrerer Thaler. Bei
Frieden und Eintracht gedeiht das Gliick der Familie.

10 *
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II. Der Temporalsatz (Zeitsatz).
IViederhole den § 40.

§ 163.

A. Auf die Frage wann?
1.) Adverbiale der Zeit.

a) Vor Sonnenaufgang 'i
b) Bei Sonnenaufgang < leisten
c) Nach Sonnenaufgang ' W*1 a '5 '

Aduerbialsatz der Zeit.

a) Bevor die Sonne aufgieng, \
b) Als die Sonne aufgieng, | reisten
c) Nachdem die Sonne auf- [ wir ab.

gegangen war, '

Ein Satz, welcher die Stelle eines Adverbiales der Zeit vertritt,
ist ein Temporalsatz (Zeitsatz). Dieser gibt also an, wann die Hand-
lung des Hauptsatzes vor sich geht.

Die Handlung des Hauptsatzes (wir reisten ab) kann
a) der Handlung des Temporalsatzes vorangehen; sie ist

vorzeitig;
b) sie kann w!lhrend derselben geschehen; sie ist gleichzeitig;
c) sie kann derselben nachfolgen; sie ist nachzeitig . 1

Fernere Beispiele. Versucbt es, die nachfolgenden Temporalsafze
in Adverbialien der Zeit zu ktirzen.

a) Die Handlung des Hauptsatzes geht. der des Temporal¬
satzes voran:

Der Temporalsatz beginnt mit den subordinierenden Conjunctionen
bevor, ehe (— bevor noch, ehe noch) und mit solchen, die mit
diesen vertauseht werden konnen.

Bevor du etwas unternimmst, bedenke das Eride. Wir sind Greise, ehe
wir’s ahnen. Ein andres Antlitz, eh’ sie geschehen, ein andres zeigt die voll-
brachte That. Eh’ er singt und eh’ er aufhort, muss der Dichter leben. Wenn
(= bevor) meine Baume Friichte tragen, dann haben sie mich langst begraben.
[Setzt man bevor statt loenn, so darf im Hauptsatze. das dann niclit stehen.]
Nirnm die Stunde war, eh’ sie entflieht. Bevor wir’s lassen rinrien, betet eineri
frommen Spruch. Bevor die Romei' gegen ein Volk zu Felde zogen, kiindigten
sie ihm durch einen Fetialen den Krieg an. Bevor Hannibal die Homer angriff,
zerstorte er Sagunt.

1 Wird das Verhaltnis des I-Iaupt- und Nebensatzes, der Haupt- und Neben-
handlung betrachtet, so fragt es sich also nicht, wann diese, sondern wann
jene geschielit: Wann reisten vir ab? nicht Wann gie.nit die Sonne auf?
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b) Die Handlung des Hauptsatzes 'ist. mit der des Neben-
sat.zes gleichzeitig.

Die Pradicatsverba der beiden Siitze sfehen in der namlichen Zeit.
Der Temporalsatz beginnt, mit. den subordinierenden Conjunctionen

als, da, indem , indes, sobald (sobald als), wie (some), wann, wenn,
imhrend (— denveil, weil).

Jm Hauptsatze kbnnen als Conjunctionen die hinweisenden
Adverbien da, dann, damals, so stehen.

a) Prasens. Wie’s Nacht wird, schlaft das Baumlein ein. Wie jetzt zu
ihren Fiiben sie spahend niederschaut, bemerkt sie einen Bauer, der seinen Acker
baut. (Der sterbende Kamerad) will mir die lland noch reichen, derweil ich
eben lad’. Und als sie liber den Markt nun gehen, sieht er daselbst schone
Kirschen stehen. Sie selber (die Brucke des Regenbogens) trug noch keine
Lasten und scheint, wie du ihr nahst, zu flielPn. Sie wird erst mit dem Strom
und schwindet, sowie des Wassers Flut versinkt. Das Ungeheuer, wie’s todtet,
ist es todt. Wie die Bruthenne den Raubvogel erblickt, so ruft sie die Kuchlein
unter ihre Fliigel. Alles sinkt in die Arme der ersehnten Buhe, wann das grobe
Gestirn des Tages im Westen untersinkt. Wahrend man iiberlegt, entflielit oft
die Zeit, in welcher gehandelt werden solite. Ach, vielleicht indem wir hoffen,
bat uns Unheil schon getroffen. Viele treten einen Schvitt zuriick, sobald (sobald
als) sie sehen. dass einen das Gltick nicht anlachelt. Wenn gute Reden sie be-
gleiten, dann fliefit die Arbeit munter fort.

Note. In den ersten vier Satzen steht statt eines Prateritums das sogenannte
historische oder erzahlende Prasens; verwandelt es in das Imperfectum.

(3) Prateritum. Als Kaiser Rothbart lobesam ins heilige Land gezogen
kam, da musst’ er mit dem frommen Heer durch ein Gebirge, wiist und leer.
Als Jesus starb, zerriss der Vorhang des Tempels. Sowie Hannibal alle Aus-
gitnge seines Hauses von den Rornern besetzt sah, todtete er sich selbst. Wali-
rend Themistocles die Perser bei Salamis schlug, besiegte Gelon von Syracus
die Carthager bei Himera. Indes Hannibal die Ankunft seines Bruders Has-
drubal erwartete, verlor dieser am Metaurus Sieg und Leben. Und als ich den
Hirsch an der Erde sah, da stiefi ich lustig ins Horn trarah!

y) Futurum. Wir werden keine Stunde gehn, so wirst du eine Brucke
sehn. [Der Temporalsatz hat die Form eines Hauptsatzes, da in ihm die Con-
junction fehlt —, Wenn wir eine Stunde gehen ivorden, so u. s. w. Daruber
spater Naheres.]

c) Die Handlung des Hauptsatzes folgt der des Temporal-
satzes.

Dieser wird mit nachdem und solchen Conjunctionen eingeleitet,
\velche sich mit nachdem vertauschen lassen, z. wie u. a. m.

Der Temporalsatz steht gevvohnlich im Flusquamperfectum, der
Hauptsatz im Imperfectum.

Nachdem Gelon von Syracus die Carthager bei Himera geschlagen hatte,
wurde er einstimmig zum Konig erwahtt. Als (= nachdem) Alexander iiber den
Hellespont gefahren war, stieg er zuerst aus dem Schiffe.
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St,eh1, aber der Temporalsal.z im Perfeclum, so steht der Haupt-
satz im Prasens.

Wenn (= nachdem) wir’s reiflich bei uns selbst bedacht haben, dann lasst
uns fi-ei und offen davon reden. Wenn des Lebens Sturme brausen, feinden sich
die Menschen an; wenn (= nachdem) des Odems Hauch entvvichen, ist der
Hader ausgeglichen. Wenn man das Bose thut, sieht man fiir ldein es an; man
sieht, wie grofi es ist, e>’st wenn (= nachdem) es ist gethan.

Inter punction. Haupl- undNebensatz werden durch ein Komma
get.rennt.; bilden zwei zusammengesetzte Sat.ze ein Ganzes, so steht.
zwischen ihnen ein Slricbpunkt, wie z. B. bei den zwei lelzten dop-
pelten Satzgefiigen.

Note 1 . Als kann nur beim Imperfectum oder Plusquainperfectum stehen.
Fehlerhaft ware demnach: Als die Sonue aufgeht, erwacht die ganze Natur.

Note 2. Nachdem Marius viele Kriegsdienste geleistet hatte, wurde er zum
Consul getvahlt. Fehlerhaft ware im Deutschen die lateinische Wortstellung: Marius,
nachdem er viele Kriegsdienste geleistet hatte, wurde zum Consul gewahlt. Oder:
Hannibal, als er bei Zama besiegt worden war, rieth zum Frieden, statt: Als
Ilannibal b. Z. besiegt worden war, rieth er etc. Marius wurde. nachdem er etc.

2.) Zu den Temporalsafzen auf die Frage ivann? geboren auch
die auf die Frage wie oft?

Zeus sprach zum Dichter: «Der Himmel soli, so oft du kommst, dir offen
sein.» So oft die Romei' Frieden schlossen. schlachtete ein Fetiale dem Juppiter
mit einem steinernen Messer ein Schwein.

3. ) Er-ft-eitert, die folgenden Adverbialien der Zeit in TemporalsiUze.
Beim Ausbruche eines Krieges ivurde zu Rom der Tempel des Januš

geoffnet; nach abgesclilossenem F’rieden wurde er geschlossen. Zur Zeit
des Neumondes sehen wir die Mondscheibe nicht. Die Spartaner wollten erst
nacli dem Eintritte des Vollmondes den Athenern zu Hilfe ziehen. Bei
Sonnenaufgang friert der Hase am meisten. Vor Sonnenuntergang schreien
die Spatzen am lebhaftesten. Nach der Unterwerfung des reichen Orientes
verschlechterte sich der Charakter derRomer. Vor dem Beginne der Schlacht
bei Salam is kehrte der verbannte Aristides in die Reihen seiner bedrangt.en
Landsleute zuriick. Beim Uberschreiten des Rubicon soli Časar ausgerufen
haben: «Der Wurfel ist gefallen!* Die Fahrliissigen decken den Brunnen erst nach
dem Ertrinken des Kindes zu.

§ 164 .
B. Der Temporalsatz auf die Frage wie tange? (= Ms wie

tange, Ms wann?) seit ivann?
Er wird mit der subordinierenden Conjunction solange und mit

solchen eingeleit.et, die mit, solange vertauscht werden konnen, also
mit solange — als, solange — bis, da (— solange), wahrend, indes,
indem, iveil (derweil); ferner mit, seit, seitdem, bis, mm.
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Nur in einigon der folgenden Beispiele lassen sieh die Temporal-
satze in genau entsprechende Adverbialien der Zeit verkurzen.

Wie lange trug man Wasser im Sieb? Solange nur, als es gefroren blieb
= Solange nur trug man Wasser im Sieb, als etc. [Solange steht hier im Haupt-
satze und ist demonstrativ; im Nebensatze steht nfe.] Solange als die Dichtig-
keit der Luft allenthalben gleich ist, belindet sieb die Atmosphare in Rube. [Hier
steht solange im Nebensatze und ist relativ; als Verstarkung bat es als bei sieb.]
Solange noch die Sonne scheint, ist mancher wohl mit dir vereint; doch hullt
sie sieb in Wolken ein, so wandelst du gewiss allein. Man muss das Eisen
schmieden, solange (= solange als) es warm ist. Es irrt der Mensch, solang’
er strebt. Zwischen heut’ und morgen liegt eine lange Frist; lerne schnell be-
sorgen, da (= solange) du noch munter bist (= wahrend deiner Munterkeit).
Solange die Thoren nieht aus der Welt verschwinden, wird unter ihnen stets
sein Brot ein Kluger finden. Solange die Mutter des Kaisers Tiberius lebte,
brachen seine Laster nicht hervor (= bei Lebzeiten der Mutter). Der Krug geht
solange zum Wasser, bis er bricht. [Solange steht (demonstrativ) im Haupt-,
bis im Nebensatze.] Bis die Glocke sich verkiihlet, lasst die strenge Arbeit
rub’n (= bis zum Verkiihlen der Glocke).

Seitdem der Konig seinen Sohn verloren, vertraut er wenigen der Seinen
mehr. Seitdem ich ernste Schriften zu lesen angefangen habe, gefallt mir ein
abgeschmackter Lesestoff nicht mehr. Seit die Eisenbalmen und Dampfschiffe
die Lander einander naher geriickt haben, ist nirgends eine groile Hungersnoth
moglich.

§ 165 .
Der Ternporalsatz in der Form eines Hauptsatzes.

1 .) Form eines Nebensatzes.
Nachdem die Griechen sich der Perser

erwehrt hatten, bekampften sie sich
selbst —

Kaum hatten sich die Griechen der
Perser erwehrt, so bekampften sie
sich selbsl.

Als die Soldaten abkoclien ivollten, (da)
riickte der Feind heran =

Eben wollten die Soldaten abkoclien,
da riickte der Feind heran.

S eh o n wollten die Matrosen den Co-
lumbus todten, da rief der Wachter:
«Land!»

Form eines Hauptsatzes.

Die Griechen hatten sich kaum der
Perser envehrt, s o bekampften sie
sich selbst = als sie auch schon
sich selbst bekampften.

Die Soldaten ivollten eben abkoclien,
da riickte der Feind heran = als
der Feind heranriickte.

Die Matrosen ivollten schon den Co-
lumbus todten, da rief der Wachter:
«Land!» = als derWachter «Land!»
rief.

Beginnt das Satzgefuge ein Ternporalsatz mit kaum, eben (= ge-
rade), schon, so konnen die,se subordinierenden Conjunctionen auch
in die Mitte des Satzes gestellt werden, wodurch dieser die Form
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eines Hauptsatzes erhalt; in diesem Falle behalt der eigentliche Haupt¬
satz die Form eines solehen (so bekdmpften sie sich, da ruckte der
Feind heran elc.), oder er nimmt. die eines Nebensatzes mit. als an
(als sie schon sich selbst bekdmpften, als der Feind heranriickte elc.)

2.) Die Griechen hatten sich (—) der Perser ersvehrt, da bekampften sie sich
selbst = als sie schon sich selbst bekampften. Die Soldaten wollten (—) ab-
kochen, da ruckte der Feind heran = als der Feind heranriickte. Die Matrosen
wollten (—) den Columbus todten, da rief der Wacliter: «Land!» = als der
Wachter «Land!» rief.

Die subordinierenden Conjunctionen kaum, eben, schon konnen auch
fehlen. Nimmt sodann der iibergeordnete Sat.z die Form eines Neben-
satzes mit. ah an, so hat der Nebensatz die Form eines Hauptsatzes
und der Hauptsatz die eines Nebensatzes, was beim Ubersetzen in
eine andere Sprache wohl zu beriicksichtigen ist. '

§ 166. Der Temporalsatz als direete Frage.
Vergleiche § 154.

Mit einer Conjunction.
Wenn der Winter zu Ende ist, (so) zieht

der liebliche Lenz durch das Land.
Wenn die Noth am grofiten ist, (so) ist

Golt am nachsten.

Form einer direeten Frage.
Ist derVVinter zu Ende, (so) zieht

der liebliche Lenz durch das Land.
Ist die Noth am grbCten, (so) ist

Gott am nachsten.
Keginnt der Hauptsatz nicht. mit so, so hat auch er, wie der

Temporalsatz, die Form einer direeten Frage.

§ 167. Der Temporalsatz in eine Apposition verkiirzt.
Vergleiche § 152.

Temporalsatz.
a) Als Cato ein Greis war, lernte

er die griechische Sprache.
b) Als Alexander der Grofie

zwanzig Jahre alt war, bestieg
er den vaterlichen Thron.

c) Nachdem Harinibal bei Zama
geschlagen war, floh er mit
wenigen Reitern nach Carthago.

Apposition.
Cato lernte als Greis die griechische

Sprache.
Zwanzig Jahre alt, bestieg Alex-

ander der Grofle den vateilichen
Thron.

Bei Zama geschlagen, floh Hannibal
mit wenigen Reitern nach Carthago.

1.) Auch der Temporalsatz kann verkiirzt vverden
a) in ein Substantiv,
b) in ein Adjectiv,
c) in ein Particip,
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jedoch nur dann, wenn Haupt- und Nebensatz dasselbe Subject haben
oder durch die Verwandlung des Nebensalzes ins Passiv das gleiclie
Subject. erbalten.

Das Substantiv, Adjeotiv oder Particip hal, sodann den Wert,
wenn auch nichti immer die Stellung einer Apposition.

Note. Nicht deutsch ist die Stellung: Cato, als Greis, lernte dic griechische
Sprache. Alexander, zwanzig Jahre alt, bestieg den vaterlichen Thron. Hannibal,
bei Zama geschlagen, floh nach Carthago. Sieh Note 2 in § 163.

Fevnere Beispiele. Kiirzet die folgenden Temporalsatze in Appo-
sitionen und beobachtet, ob hiedurch Klarheit und Wohlklang ge-
fordert oder verringert werden.

a) Als Socrates ein Jungling war, bliihte er vvie eine Rose; als er ein Mann
war, lehrte er wie ein Engel; er war ein Greis, da stavb er wie ein Verbrecher. —
h) Participialconstruction. Als die Athener von ihren Archonten ungerecht
behandelt wurden, verlangten sie gescbriebene Gesetze. [Lateinisch und im
Deutschen unrichtig ware die Stellung: Die Athener, als sie ungerecht behandelt
vvurden, verlangten etc.} Ich sterbe, indem ich mein Vaterland beweine. Kaum
ist der Waghals einer Gefahr entronnen, so stlirzt er sich in eine andere. Ein
andres Antlitz, eh’ sie geschehen (= die noch nicht geschehene), ein andres
zeigt die vollbrachte That. [Lose das Particip vollbrachte in einen Temporalsatz
auf.] Als Mithridates zrveimal von Lucullus besiegt war, floh er zu seinem
Sclnviegersohne Tigranes nach Armenien. Wie sie niederschaut, bemerkt sie einen
Bauer.

Note. Bisweilen fehlt das Particip; das Komma rnuss gleichwobl gesetzt
werden.

Die Iland am Schwerte (haltend), schauten die Kampfbegierigen einander
drohend an. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Moros, den Dolch im Gewande
(verbergend), Das Feuerrohr gespannt, lauert der Jager auf das Wild. Schwer-
miithig sa!3 der Alte am Tisch, das rniide Haupt in die Hand gelehnt. Das rein-
liche Haus, die Fenster mit Epheu urnrankt (habend), zog uns gar freundlich an.

2.) Petrus hatte soeben itn G eh en (= geh en d — wahrend er
gieng) getrdumt. Es ist lieblich, wenn ein Kind im Schlafe
(— schlafend, tvahrend es schlaft) laut lacht. Ahnlich: Die
Laceddmonier ivollten die Athener am Bau ihrer Stadtmauer
( am Bauen = die bauenden [aedificantesj Athener) hindern.

Staft des Particips steht bisweilen ein substanlivierter Infinitiv
mit einer Praposifion oder ein den Infinitiv vertretendes Substantiv
(Verbalsubstantiv).

Fernere Beispiele. a) Verkiirzet die folgenden Temporalsatze in
Participien oder in Prapositionalausdrucke und beobachtet, vvelche
dieser Ausdrucksweisen am rneisten Klarheit und Wohlklang bietet.
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Als der Lacedžtmonier Phobidas durch Theben marschierte, besetzte er
die Cadrnea. Wahrend Haimibal iiber die Alpen zog, verlor er alle seine Ele-
phanten bis auf einen. Kaum war Časar in Asien angekommen, so hatte er
auch schon gesiegt.

b) Verwandelt. die folgendcn Participien in Temporalsatze.
Bei Mantinea todlich verwundet, fragte Eparninondas, ob sein Schild un-

versehrt sei. Den reichen und machtigen Dareus bekiimpfte Alexander, den
gestiirzten und ermordeten betrauerte er. Em Funke iiat, anfangs verachtet,
schon oft einen groben Brand verursacht. Zum Konige von Persien fliehend,
wurde Themistocles beinahe nach Naxos verschlagen. Regulus soli, nach Car-
tliago zurtickgekehrt, grausam gelodtet worden sein. Dem bei Salamis besieg-
ten Xerxes rieth Themistocles,. schleunigst nach Asien zuruckzukehren. Un-
gereizt ist nur der hungrige Lowe gefahrlich.

§ 168. Attributive und temporale Participien.
Verkurzet die folgenden Nebensatze in Participien.

Attribute.

Biicher, welche gelesen (worden) sind,
haben einen geringerenWert = Ge-
lesene Biicher ...

Hunde, we!che hellen (welclie zu bellen
pflegen), beiflen nicht = Bellende
Hunde. . .

Lander, welche unter einem Herrscher
und unter gleichen Gesetzen ver-
einigt sind, bilden einen Staat =
V.ereinigte Lander . ..

Temporalia.

Wenn Biicher gelesen (worden) sind,
haben sie einen geringeren Wevt =
Gelesene Biicher.. .

Wenn Hunde bellen, so beiCen sie nicht
= Bellende Hunde . . .

Wenn Lander unter einem Herrscher
und unter gleichen Gesetzen ver-
einigt (werden =) sind, so bilden sie
einen Staat = Vereinigte Lander . . .

Manche Participien lassen sich sowohl in Attribut- als auch in
Temporalsatze erweitern. Der Attributsatz helil die Beschaffenheit,
der Temporalsatz das Thun oder Leiden hervor.

§ 169. Der Temporalsatz in den absoluten Accnsativ
verkiirzt.

Temporalsatz.

Nach dem ich dies voiaus-
geschickt habe (= n a c h -
dem dies von mir voraus-
geschickt worden ist), schreite
ich zur Sache selbst.

Wenn man die Frachtspesen
abrechnet, kostet die Ware
tausend Gulden.

Absoluter Accusatiu.

Dies vorausgeschickt, schreite ich
zur Sache selbst.

Die Frachtspesen abgereehnet,
kostet die Ware tausend Gulden.
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Wie die taleinische Sprache einen absoluten Ablativ, so hat die
deutscbe einen absoluten Aeeusaliv. Derselbe kommt jedoch nur
mit Parficipien vor wie vorausgeschickt, vorausgesetzt, abgerechnet,
eingerechnet, hinzugezahtt, angenommen, ausgenomrnen. Das Komina
muss den absoluten Aeeusaliv wie den Temporalsatz vom Haupt-
satze trennen.

Fernere Beispiele. Verwandelt die folgenden absoluten Accusative
in Temporalsatze:

Noah und seine Familie ausgenomrnen, wurde das ganze Menschengeschlecht
von der groben Flut vertilgt. Die Macedonier verlangten, wenige ausgenomrnen,
die Riickkehr in die Heimat. Den Preis des Gartens eingerechnet, kommt das
Haus auf zvvanzigtausend Gulden zn stehen. Der Herr betete auf dem Olberge,
die Seele zum Tode betriibt.

III. Die Modalsatzf (Adverbialsatze der Art).

Wiederhole § 41.

Aduerbiale des Modus.

§ DO.

Aduerbialsatz des Modus.

1. ) Der Rechtschaffene handelt stets
nach der Vorschrift seines
G e w i s s e n s.

2.) Die Romer marlerten die ersten
Christen z uto d e.

Der Rechtschaffene handelt stels so,
wie es ihm sein Gewissen
vorschreibt.

Die Romer marterten die ersten
Christen s o , dass s i e den
Qualen erlagen.

Pie Modalsatze driicken \vie die Adverbialien des Modus die Art
und Weise aus, wie et,was geschieht oder wie etwas beschaffen ist.

Zur Art, gehort auch der Grad und das Ma8.
Zu 1.) Nach jenen Modalsat.zen, welche die Art und Weise be-

zeicbnen, fragt man mit wie, auf welche Weise geschieht el.was?
Zu 2.) Nach den Modalsatzen des Grades und MaCes fragt man

mit wie sehr, in ivelchem Grade oder Mafle?
Frage. Was fur ein Nebensatz ist: Die Homer marterten die ersten Christen

(solange), bis sie stavben?

Um die Beschaffenheit eines Dinges oder einer Handlung in einem
Satze zu bezeiehnen, vergleieht man sie enf.weder mit anderen (vvie
bei 1) oder man gibt ihre Folgen an (wie bei 2).

Demnach sind die Modalsatze zweierlei:
A. Comparativ- d. h. Vergleichungssatze,
B. Consecutiv- d. h. Folgesatze.
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A. Der Comparativsatz (Vergleichungssatz).

§ 171. 1.) Eingeleitet mit den Conjunctionen wie, als.
a) Wie man in den Wald schreit, so hallt es zuruck. Wie du dir

bettest, so icirst du liegen.
b) Alezander der Grofie war fiir sem Alter tapferer, als die

Griechen meinten.
Der Falsche spridit and er s, als er denkt.
Thu nichts, als was didi dein Gewissen zu thun berechtigt.

Bei der Vergleichung zweier Dinge oder Handlungen zeigt. es sich,
dass sie entweder gleich (a) oder ungleich (b) sind.

Štimmen die verglichenen Dinge oder Handlungen mifeinander
ftberein, so beginnt der Comparativsatz mit wie; sagi, der Comparativ¬
satz et.was anderes aus als der Hauptsatz, so muss er mit ate eingeleitet
\verden, besonders dann, \venn im Hauptsatz ein Comparativ oder
ander, anders, nichts, niemand st.eht.

Note 1. In fruheren Zeiten hat man wie und als nicht so streng unter-
schieden, und der Volksmund zieht noch jetzt das me dem als vor. Z. B. Ich
bin jtinger wie du.

Steht im Ilauptsatze s(>, so kann icie auch dann folgen, wenn die ver-
glichenen Dinge nicht tibereinstimmen.

Der Graf hoffte, sein Schlosslein so zu finden, wie er es verlassen hatte.
Der Graffand jedoch sein Schlosslein nicht so, wie er es verlassen liatte.
lir fand sein Schlosslein anders, als er es verlassen hatte.

Note 2. Hjnter einem Comparativ steht statt als bisweilen denn, besonders
wenn sonst schon ein als vorhanden ist. Du liast mehr als Feind, denn als
Freund an mir gehandelt. [Ein zusammengezogener Comparativsatz. Sieh § 120.]

Fernere Heispiele. a) Ubereinstimmende Dinge und Handlungen.
Untersuehet, welche der folgenden Comparativsatze die reine Art,
welche den Grad angeben.

a) Der Comparativsatz enthalt eine Wirklichkeit; sein Pradicat
steht im Indicativ.

Aduerbiale des Modus. Comparatiusatz.

Das Kleid ist nach m e i n e m Wunsclie
gemacht.

Je nach der Aussaat in dieser Welt
erntet man in der andern.

Das Kleid ist so gemacht, wie ich es
vviinschte.

Wie man die Aussaat hier bestellt, so
erntet man in der andern Welt.

Der Hund war nur so groD, wie alte Honde sind. Wie im Reich der Liifte
Konig ist derWeih, durch Gebirg und Kliifte herrscht der Schutze frei = so
herrscht der Schutze frei durch Gebirg und Ktufte. (Dem Dichter ist es erlaubt,
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von der prosaischen, d. h. gewohnlichen Wortfolge abzugehen.) Der Herr kaufte
ihrer (der Kirsehen) so viel, als man fiir einen Dreier geben will. Wie der
Weihrauch das Leben der Kohlen erfrischt, so erfrischt das Gebet die Hoffnung
des Herzens. So (statt wie) hoch man steht, so tief kann man fallen. Wie im
Laub der Vogel spielet, mag sich jeder giitlich thun.

§) Der Comparalivsatz enthalt eine blofie Moglichkeit. Das Pra-
dieal sleht im Conjunctiv.

Aduerbiale des Modus.

Dein Binder sieht kranklich aus.

Die Spartaner zogen wie zu einem
Peste geschmiickt in die
Schlacht.

Comparatiusatz.

Dein Bruder sieht aus, als ware er
_ tals wennver krank

KTcinK — v , . /
v als ob ) ware.

Die Spartaner zogen so geschmiickt in
die Schlacht, als giengen sie
z u einem F e s t e.

Beaehte die Wortfolge hinter als wenn, als ob und hinter als,
wenn es statt jener Conjunetionen sieht; vergleiche damit die Wort-
folge in dem Temporalsatze: Wir besuchten ihn, als er krank ioar.

Schon hat es (das Kind) den Weg ins Feld gelenkt, als lief’ es aus der
Schule. Er (Sanct Peter) sich zur Seite kehrt und thut, als hatt’ er’s nicht ge-
hijrt. Sanct Peter war gleicli hinierher, als wenn es ein goldener Apfel war’.
Und jedem war’s, als wiird’ ilnn mitten durch Kopf und Hals hindurch geschnitten.
Eigensinnige Kinder schreien oft, als ob sie am SpieBe sleckten. Domitians
Stimme klang auch in der Freude so, als wenn er zurnte. In der Freude drehte
sich der Dichter IIolty um sich selbst, als ob er narrisch wiire. Geniefle deines
Lebens, alš wolltest du morgen weggelien; schone deines Lebens, als weiltest
du ewig hier. Und sinnend safi der Kaiser da, als daclit’ er vergangener Zeiten.
Mich freut dein Gliick so sehr, als wiir’ es mir selbst zutheil geworden. Mir
wird von alle dem so dumm, a.Is gieng’ mir ein Miihlrad im Kopf herum.

b) Nicht iibereinstimmende Dinge und Handlungen.

Aduerbiale des Modus.

Die Scythen waren iiber die Er-
wartung des Dareus klug und
tapfer.

Die Expedition nach Sicilien endete
gegen alle Hoffnung der
A t h e n e r.

Comparatiusatz.

Die Scythen waren kluger und tapferer,
als Dareus ervvartete oder
erwartet hatte.

Die Expedition nach Sicilien endete
ganz anders, als die Athener
gehofft hatten.

Die Schlacht bei Leuctra fiel fiir die Thebaner ruhmvoller aus, als sie selbst
gehofft hatten; denn die Spartaner zeigten in derselben mehr ungeschickten
Eifer, als ilinen Griechenland zumuthen konnte. Kein Dichter hat zur Bildung
der Volker so viel beigetragen als Homer (beigetragen hat).
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§ 172. Zusamm.enziehung der Comparativsatze
mit wie und als.

Wiederhole den § 120.

Fernere Beispiele. 1.) Erweif.ert die verglichenen Dinge und Hand-
lungen hinler wie und als in Comparativsatze. Ihr werdet bemerken,
dass hiedurch die Klarheit niehls gewinnt und derWohllaut verliert.

Niemand ist gut, als Gott allein. Mancher ist besser als sein Ruf. Die Romei’
riefen den Kaisern bei ihrer Thronbesteigung zu: «Sei glileklicher als Augustus
und besser als Trajan!» Die Germanen besaCen mehr hausliche Tugenden als
die Romer. Briider gleichen manchmal einander wie ein Ei dem andern. Ein
Jahr ist vor dir, o Herr, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine
Nachtwache.

2.) Zieht zusammen: Wie der Mensch unter jedem Himmelsstriche wohnt,
so ist auch der Hund und der Floh iiberall zu linden. Die Carthager ivaren ebenso
seetiichtig, wie ihre Vorfahren, die Phonizier, gewesen waren. Kaiser Marc Aurel
war als Philosoph ebenso bedeutend, wie er als Krieger und Staatsmann es war.
Ein Sperling in der Iland ist besser, als eine Taube auf dem Dache es ist. Dies
Geschlecht kann sich nicht anders freuen, als wenn es bei Tische sitzt. Der
Redliche bervahrt ein anvertrautes Gut, als ivenn es sein Eigenthum ware.

Note. Man sagt also: Ich bin ebenso alt icie du; teh bin alter als du.
Unnothig, aber selbst bei groflen Dichtern nicht selten ist die H&ufung als icie.

Der See lietjt da als wie ein Spiegel (Schiller). Ich Team als ude ein Blitz und
gieng als wie ein Wind (Riickert).

§ 173. 2.) Der Comparativsatz mit anderen Gonjunctionen
als < wie und «als».

Aduerbiale des Modus.
a) Der Konig belohnte jeden (je) nach

seinem Verdienste. [Art und
Grobe des Verdienstes sind das
MaC der Belohnung.]

Je nach der Arbeit \vird auch
der Lohn sein.

Je nach der Grobe unseres Be-
sitzes soli auch unser Almosen
sein.

Der Mensch bereichert seine Sprache
je nach der Erweiterung
seiner Erfahrungen.

Comparatiusatz.
Der Konig belohnte jeden, je nachdem

er es verdient hatte.

Wie die Arbeit ist, (so) wird auch
der Lohn sein.

Je groBer unser Besitz ist, desto
(= umso) groBer soli auch unser
Almosen sein. [Unser Besitz soli
das MaB fiir unser Almosen sein.]

Je mehr der Mensch seine Er¬
fahrungen erweitert, desto
mehr bereichert er seine Sprache.
[In demselben . Grade errveitert er
seine Sprache.]
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Aduerbiale des Modus.
Ich kenne ihn nur vom Sehen.

Wir helfen den Armen nach
Kraften.

l>) Die Nachrede vergrofiert oft oh n e
Willen.

Die Zeit verfliefit unbemerkt =
ohne unser Bemerken.

Comparativsatz.
Ich kenne ihn nur insovveit (insofern),

als ich ihn gesehen habe.
Wir helfen den Armen, soweit un-

sere Krafte reichen. [Die Krafte
sind das MaB der Hilfe.]

Die Nachrede vergrofiert oft, ohne dass
sie es will = ohne es zu wollen.

Die Zeit verfliefit, ohne dass wir es
bemerken.

Zu a) Der Comparativsatz kann also eingeleilet werden mit den
Conjunctionen wie, als und mit. Je nachdem, icie — so, je — desto,
(in)sofern, (in)sowei/, (injioiefern, (injivieiveit; hinter diesen
vieren kann als stehen: (injsofern — als et.c.

Zu b) Hat der mit ohne dass eingeleitete Comparativsatz das-
selbe Subject wie der Hauptsatz, so kann er in einen Infinitiv
mit ohne zu verkiirzt werden.

Fernere Beispiele. Verkurze, wo moglich, die Comparativsatze
in die ent.sprechenden Adverbialien des Modus und beobachte, ob
hiedurch Klarheit und Wohlklang gefordert oder verringert, werden.

Zu a) Du wirst verschieden beurtheilt, je nachdem du deine Gesellschaft
wahlst. Je nachdem die Zeugen aussagen, wird der Angeklagte freigesproehen
oder verurtheilt. Die Romer beliefien den besiegten Volkern grofiere oder geringere
Rechte, je nachdem sie von ihnen einen grofieren oder geringeren Widerstand
erfahren hatten. — Je mehr sich die Patricier straubten, desto (— umso) ent-
schiedener forderten die Plebejer die Gleichberechtigung. Je hoher du steigst,
desto tiefer demiitliige dich vor Gott. Je grofier die Noth (ist), desto naher ist
Gott. Je mehr du schlafst, desto minder lebst du. Je mehr Kraft der Sturm be-
sitzt, desto \veniger Zeit ist ihm gegonnt. — Alle Aufklarung verdient nur
insofern Beachtung, als sie den Charakter veredelt. Wiefern = imviefern je-
mand richtig denkt, driickt er sich richtig auSi Behauptungen gelten nur, wie-
weit = inwieweit sie niclit widerlegt werden. Insofern (sofern) ein Vergnugen
aus sittlicher Quelle fliefit, kann es den Menschen sittlich verbessern. Zu der
Wirkung heifier Landwinde gesellt sich in Afrika, soweit wir es kennen, noch
der Mangel an grofien Fliissen.

Die mit fern und weit zusammengesetzten Conjunctionen sind
eigenllieh Adverbien des Raumes, woran das hier zuletzt stehende
Beispiel lebhaft erinnert. Sie geben nur an, in welcherAus-
dehnung, und hiedurch, in welchem MaBe etwas Geltung hat.

Ist auch der folgende Nebensatz ein Comparativsatz? Nun wollen
wir sehen, itmiefern eure Behauptung richtig ist.
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Zu b) Verkurzet die folgenden Comparativsatze in Infinitive mit.
ohne zu und, wenn moglieh, in die entsprechenden Adverbialien des
Modus. Beobachtet., ob der Wohlklang gefordert wird.

Die emporten Sclaven trennten ihre Heerhaufen, ohne dass sie die War-
nung des Spartacus beachteten. Der Dieb floh, ohne dass ihn jemand aufgehalten
hiitte. [Venvandle den Comparativsatz vor der Verkurzung ins Passivum.] Das
Sprichwort sagt. man solle die Rechnung nieht machen, ohne dass man den
Wirt frage. Narren vvachsen, ohne dass man sie begieCt. Wen sucht das Gliick
auf, ohne dass er sich darum bemuhte?

Note. Titus begegnete keinem Homer, ohne dass er ihn zuerst grufite, oder:
ohne dass er ihn zuerst gegriifit hiitte.

Statt des Indicativs im Imperfectum kann bei solchen Satzen der Oon-
junctiv des Plusquamperfectums stehen. Verkiirzet den Satz auch in einen In-
finitiv mit ohne zu.

§ 174. Der scheinbare, mit indem (— wahrend) ein-
geleitete Comparativsatz (Umstandsatz).

Der Satz. Verhiirzt in ein Particip.

Das Thier zog sich zuriick, indem es
mich fortvviihrend anblickte.

Jesus segnele die Kleinen, indem er
ihnen die Hande auflegte.

Das Thier zog sich zuriick, mich fort-
w ;i h l' e n d a n b 1 i c k e n d.

Jesus segnete die Kleinen, ihnen die
Hande auflegend.

AIs drei feindliche Soldaien den einzeln marschierenden Re-
cruten angriffen, vertheAdigte er sich, indem er sich an einem
Baume den Biicken deckte, so tapfer, als wenn er schon viele
solche Scharmiitzel mitgemacht hiitte.

Wann vertheidigte sich der Recrut? Ant,wort: Als er angegriffen
wurde (Temporalsalz), nieht aber: Als er sich an einem Baume den
Riicken deckte. Wie vertheidigte er sich? Ant.wort: Tapfer; so tapfer,
als ivenn er schon viele Scharmiitzel mitgemacht hiitte (comparativer
Modalsatz). Der Satz Indem er sich den Riicken deckte steht weder
auf die Frage wann noch auf die Frage wie zur Ant,wort.

1.) Solche Nebensiit.ze mit indem (= wahrend) sind keine Tem-
poralsiitze; man kann nach ihnen allerdings wie nach Modalsiitzen
mit wie? fragen, aber sie driicken eigentlich doch nieht die Art und
VVeise, sondern einen gleichzeitigen Nebenumstand aus und
kbnnen deshalb leicht in nebengeordnete Siitze venvandelt werden.
Der Recrut lelinte sich an einen Baum und vertheidigte sich. Man nennt
diese scheinbaren Comparativsatze auch Umstandsatze.

Vergleiche den unechten Attributsatz § 156.
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2.) Das Particip, in welches der seheinbare Comparativsalz ver-
kijrzt wird, darf also nicht als Adverb der Art und Weise betrachtet

veiden. gari nahm g{e Beleidigung Mn, indem er sclnvieg = und
schtvieg = schiveigend (tacitus). JVeinend = indem er weinte
(— ein Weinender) verliej] der Knabe das Vaterhaus. Socrates
trank das Gift freudig (laetus). Constantin lockte die Feinde
ins Verderben, indem er Umen schmeichelte = schmeichelnd.
Wir kamen zuerst ('primi) an — die Ersten — indem wir die
Ersten waren. Dagegen das Adverb: Zuerst afien, dann
tranicen die Wanderer.

Schluss: Die Hauptformeln fur die Comparativsatze sind: so — wie,
anders — als, je — desto.

B. Der Consecutivsatz (Folgesatz).

Die Hauptformel filr die Modalsatze der Folge ist.: so — dass,
so — dass nicht.

§ 175 .
Aduerbiale des Modus. Consecutivsatz.

Alcibiades hat. den Spartanern zum
Scliaden dev Athener gerathen.

Er liat den Spartanern Rathschliige zum
Schaden der Athener gegeben.

Alcibiades hat den Spartanern so ge¬
rathen, dass die Athener Schaden
litten.

Er hat den Spartanern solche (der-
a r t i g e) Rathschlage gegeben, dass
die Athener Schaden litten.

Das Baumlein sprach: «Nun hab’ ich Bldtter audi, dass icli
tnich nicht zu scliamen brauch!.* Der Ilund biss die Lente,
so dass man ihn erschiefien musste.

1.) Der Consecutivsatz beginnt. mit dass, so dass. Im Hauptsatze
kann so, soleh, derartig stehen.

2.) Der Consecutivsatz muss st.ets dem Hauptsatze naehfolgen,
kann ihm nicht wie andere Nebensiltze vorangehen oder eingeschoben
werden.

Fernere Beispiele. Versucht, es, die folgenden Consecutivsiitze in
entsprechende Adverbialien der Folge zu verkiirzen; es wird selten
gelingen. Oberleget, welche die reine Art, welche den Grad oder das
Mal3 bezeichnen.

Niemand kann so reden, dass es atlen Leuten gefallt (oder: gefiele). Handle
auch iin Verborgenen so, dass es jedermann sehen konnte. Časar ergriff, in
Rom eingeriickt, solche MaCregeln, dass die geiingstigten Gemuther sich rvieder
beruhigten. (Dieser Nebensatz ist kein attributiver; auf die Frage was fur MaJ3-
regelnf steht das Attribut solche als Antwort.) Die Hitze war grofi, so dass man

11Htiinricli, deutsclie G-rammatik f. d. II. Cl.
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viel an selber Statt’ fiir einen Trunk Wasser gegeben hatt’. Die Adjutariten flogen,
d as s die Funken stoben. In der Schlacht bei Leipzig donnerten die Kanonen,
dass viele Soldaten taub \vurden. Die belagerten Numantiner geriethen in solche
Noth, dass die Kinder und Alten den Kampffahigen zur Nahrung dienten. In
der marathonischen Schlacht waren die Athener so selir an Tapferkeit uberlegen,
dass sie eine zehnmal grofiere Zalil von Persern vor sich hertrieben und so in
Verwirrung brachten, dass sie nicht allein deren Lager, sondern auch deren Schiffe
bestiirmten. Durch die Forderungen der Romer wurde die Vaterlandsliebe der
Carthager so verletzt, dass sie dieselben nicht annahmen, sondern den Kampf
der Verzweiflung begannen.

C o m p a r at i u.
zu — als dass

Positiu.
So — dass nicht =

Die militarischen Krafte
der Grieehen waren so
gering, dass sie den
romischen nichtivider-
stehen konnten.

Der Kranke war schon s o
schwach, dass er eine
Operation nicht iiber-
standen hatte.

Die militarischen Krafte
der Grieehen waren z u
gering, als dass (= ge-
ringer, als dass) sie den
romischen hatten wider-
stehen konnen.

Der Kranke war z u
schwach, als dass er
eine Operation iiber-
standen hatte.

Inf. m\t (um) zu.
Die militarischen Krafte
der Grieehen waren z u
gering, (um) den romi-
schen widerstehen z u
konnen.

Der Kranke war zu
schvvach, u m eine Ope¬
ration z u iiberstehen.

Hat der Consecutivsatz mit als dass dasselbe Subjeet wie der
iibergeordnete, so kann er in einen Infinitiv mit um zu oder blofiem
zu verkiirzt werden.

Fernere Beispiele. Welehe der folgenden Comparati vsatze lassen
sich in allen vier Formen wiedergeben, und welche von diesen ist.
die wohlklingendste?

Scipio stand in so hohem Ansehen, dass ihm die Anklage seiner Gegner
nicht schaden konnte. Es liegen uns zu wenig Beobachtungen vor, als dass
wir das Wetter mit Gewissheit vorausbestimmen konnten. Wir besitzen noch zu
\venig Beobachtungen, als dass wir etc. Mummius, der Zerstorer von Corinth,
besaB eine so geringe Bildung, dass er den hohen Preis eines Gemaldes nicht
begreifen konnte (und ihn einer geheiraen Zauberkraft desselben zuschrieb).

Warurn lasst sich nicht auch der eingeklammerte Comparativsatz in einen
Infinitiv mit um zu verkiirzen? Weil in ihm die verneinende Partikel fehlt.

§ 176. Gonsecutivsatz oder a) Subjectsatz, b) Objectsatz?
a) Vielen widerfahrt es, dass (ut) sie im Ungliicke kltiger sind als im Gliicke.

Oft ereignet es sich, dass Vortheil und Ehrlichkeit miteinander in Streit gerathen.
Dem Thrasybul gliiekte es, das Vaterland von den dreiBig Tyrannen zu befreien
(= dass er befreite). Es kann geschehen, dass wir richtig ftihlen, aber das richtig
Gefiihlte nicht aussprechen konnen. Durch die Thiitigkeit des Aristides geschah
es, dass beinahe alle griechischen Staaten Athener zu Anfiihrern gegen die Perše r
wahlten.
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b) Die Sonne bewirkt, dass alles bliiht. Trachte (= bevvirke), dass die Zeit
nicht. unbenutzt entfliehe. Pericles hat es bewerkstell)gt, dass Athen mit den
vollendetsten Kunstwerken geschmiickt wurde.

Fragt. man bei obigen und ahnlichen Sat.zen — wie es der
deutsehen Spraehe entspricht — nach dem Gegenstande (was ge-
schieht? was bevvirkl. jemand?), so erscheint. die Antvrort als Sub-
ject- oder Objectsatz; fasst man aber — was dem Lateinischen
angemessen ist — die Ari; und Weise, wie etwas geschieht, und die
Folge des Geschehenen oder Bewirkt.en ins Auge, so dass man fragt:
wie haben sich die Verhdltnisse enttcickelt, wie iveit ist es gekommen?,
so triu der ant.worf,ende Nebensatz als Consecutivsatz hervor.

§ 177. Der Consecutivsatz in der Form eines Hauptsatzes.
Den Pferden war’s so schwach im Magen, fast musste der Reber die Mahre

tragen = dass der Reiter fast die Mahre tragen musste. (Da war ein Herr aus
Schwabenland,) des Rosslein war so krank und schwach, er zog es nur am
Zaume nach. Ich hatt’ einen Kameraden, einen bessern find’st du nit = der
war so gut, dass du einen bessern nicht findest.

IY. Die Adverbialsatze des Grundes.

§ 178.
Vergleiche § 43.

Sie sind viererlei:
A. Der Causalsatz im engeren Sinne auf die Frage warum?

aus toelchem Grunde? aus tvelcher Ursache (causa)?
Weil der Schuler fleifiig gelernt hat, verstelit er die

Aufgobe.
Der Stein fallt, weil er schwer ist.

B. Der Finalsatz auf die Frage warum? in welcher Absicht?
zu welchem Zwecke (finis)?

Der Schuler lernt fleifiig, damit er die Aufgabe verstehe.
Du hast. Hande, damit du arbeitest.

C. Der Condicionalsat.z auf die Frage warum? in welchem Falle?
unter welcher Bedingung (condicio) kann elwas geschehen?

JVenn der Schuler fleifiig lernt, so wird er die Aufgabe
verstehen.
Auch der Schwache kann etwas erreichen, wenn er sich

anstrengt.
U*
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1). Der Concessivsatz auf die Frage learum solite es nicht
geschehen und geschieht doch? Dnter welchem Zugestandnisse (con-
cessio) ist die Aussage des Hauptsatzes riehtig?

Obgleich der Schiller fleifiig gelernt hat, versteht er
die Aufgabe doch nicht.
Obgleich Marius schon siebzig Jahve alt tvar, molite

er doch zmn siebentenmal Consul iverden.

A. Der Causalsatz im engeren Sinne.

§ 179 .

Eingeleitet. mit. iceil und mit. da, nun, indem, wenn sie sich mit
toeil vertauschen lassen.

Aduerbiale des Grundes. Cciusalsatz.

Wegen grausamer Behandlung
von Seiten der Palricier wan-
derten die Plebejer auf den hei-
ligen Berg.

Themistocles niitzte seinem Vaterlande
a u s E h r g e i z.

Eernere Beispiele. Versucht. es
entsprechenden Adverbialien des Gi
immer moglich sein. Beobachtet,
und Klarheit gefordert oder verrir

Weil die Plebejer von den Patri-
ciern grausani behandelt
wurden, wanderten sie auf den
heiligen Berg.

Themistocles niitzte seinem Vaterlande,
da (= weil) er ehrgeizig war.

, die folgenden Causalsatze in die
tundes zu verkiirzen; es wird nicht
ob durch die Kurzung Wohlklang
igert werden.

Hannibal war betriibt, weil er den Bruder verloren hatte. Der Herr liebt’
es uber die MaDen, seinen Hof zu halten auf der StraCen, weil unter des Hiin-
mels Angesicht man immer freier und besser spricht. Miltiades vvurde des Ver-
rathes angeklagt, da er die Insel Paros nicht erobert hatte. Freue dich jeglicher
Freude, weil jeglicbe Freude von Gott kommt; freue dich jeglichen Leids, weil
jegliches Leiden zu Gott fiihrt. [Beachte die Setzung der Beistriche und des
Strichpunktes.] Darum, Himmel, mag es sein, dass man dir vertrauet, \veil aus
tausend Augen rein deine Giite schauet. Brutus lieC seine Sobne enthaupten, weil
sie an einer Verschworung gegen die Republik theilgenommen hatten. Nun (= da)
ich den Herrn gesehen, will ich gerne sterben. Die Thiere reden nicht, weil sie
nicht denken. Du hast kein Gliick, indem (= weil) du keines festhalten willst.

Der Kork schwimmt auf dem Wasser, \veil er leichter ist als dieses. [Die
groBere Leichtigkeit ist die Ursache, der Sachgrund.)

Da der Kork auf dem Wasser sclnvimmt, ist er leichter als dieses. [Das
Schwimmen des Korkes ist der Grund unserer Erkenntnis (Erkenn tnisgrund),
er sei leichter als das Wasser.]

Der jiingere Cato todtete sich selbst, iveil er den Untergang der romischen
Republik nicht iiberleben ivollte. [Bevveggru n d.]
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§ 180. Der Causalsatz mit weil (da, nun, indem) in eine
Apposition verkiirzt.

Causalsatz.

a) Calpurnia warnte Časar vor den
Idus des Marž, weil bose Traume
sie sehreckten = (passiv:) weil
sie von bosen Traumen ge-
schreckt wurde.

Da sichThemistocles in Argos
nicht sicher wahnte, begab
er sich nach Corcyra.

b) Das Riesenfraulein stieg den Ab-
hang hinab, weil es neugierig
war zu erkunden, wie’s nnten
mochte sein.

c) Philipp II. (lies; der Zvveile) machte
Aristoteles, weil er der grofite
GelehrteseinerZeit war,zum
Lehrer seines Sohnes Alexander.

Particip oder Adjectiu oder Substantiu.

Von bosen Traumen geschreckt,
warnte Calpurnia den Časar vor
den Idus des Marž.

In Argos sich nicht sicher vvah-
nend, begab sich Themistocles
nach Corcyra.

Das Riesenfraulein stieg den Abhang
hinab, neugierig zu erkunden,
wie’s unten mochte sein.

Philipp 11. machte Aristoteles, (als) den
groBten Gele h rten seiner
Z e i t, zum Lehrer seines Sohnes
Alexander.

Hat der Causalsatz mit dem ubergeordneten dasselbe Subject.
(oder kann er es durch Verwandlung ins Passiv erhalten), so lasst. er
sich in ein Particip (a) oder Adjectiv (b) oder Substantiv (c) verkiirzen.
Die verkurzte Form bat deri Wert und oft auch die Stellung einer
Apposition.

Note. Vermeide im Deutschen die lateinische Wortstellung: Cal¬
purnia, weil sie geschreclct wurde, ivarnte etc. Vergleiche § 166 die Note.

Ein Korama trennt die Apposition, aufier die substantivische, wenn vor ihr
als steht. Philipp II. machte Aristoteles als den profiten etc. (s. bei c).

Fernere Beispiele. 1.) Verkiirzet. die folgenden Gausalsatze in Appo-
sit.ionen und in Adverbialien und beobachtet, welche Ausdrucksweise
die klarste und wohllautendste ist.

Timotheus von Athen zog sich, weil er sein Vaterland hasste, nach Chalcis
zuriick. Wahre Freunde sind ein groBes Gut, zumal (= hesonders da) es der-
selhen nur vvenige gibt = ein groBes, weil seltenes Gut. Der MiiBiggang ver-
kiirzt nothwendigerweise unser Leben, indem (= da) er uns schwiicher macht.
Die Geschichte bietet uns Trost, indem sie von weit triiberen Zeiten als die
unsere berichtet. Die Romer sind grofi geworden, weil sie wagten. Weil Marius
dem alten Heere misstraute, hob er neue Truppen aus. Der Apostel Paulus ver-
langte, weil er ein romischer Biirger war, den Schutz der romischen Gesetze.

2.) Vervvandelt die folgenden causalen Participien, Adjective und
Substantive in Causalsalze.
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Wendel dabei niehl die Conjunction nachdem an. Denn fehlerhafl
ist: Nachdem mir (stati. weil mir, da mir) die Mittel fehlen, kann ich
nicht reisen u. dgl.

Durch die Bitten der Helvetier bevvogen, begann Časar den Krieg gegen
die Gallier. Von Ehrgeiz und von Hass gegen die Nobilitat getrieben, strebte
Marius nach der Herrscliaft in Rom. Und zuletzt, des Lichts begierig, bist du
Schmetterling verbrannt. Zerrissene Biicher sind noch kein Beweis des FleiCes.
Die Spartaner durften, durch einen Eid gebunden, vvahrend der Abwesenheit des
Lycurg an seinen Gesetzen nichts andern. AIs Beherrscher von Orienlalen
verlangte Alexander der Grofie die Kniebeugung auch von den Macedoniern.
Diese aber, bislier an einen vertraulichen Umgang mit ihrern Ktinige gewohnt,
vveigerten sich derselben. Octavian, nicht der tapferste, wohl aber der behut-
samste und schlaueste Nachfolger Casars, konnte sich in der Herrschaft bebaupten.

§181. Der Causalsatz in der Form eines relativen
Attributsatzes.

Causale Apposition. Causaler Relatiusatz.

Octavian, welcher (=weil er) der
schlaueste unl, er Casars
Nachfolger n war, behauptete
sich in der Alleinherrschaft.

Gracchus, vvelchen (— weil ihn) die
Nobiles verdachtigten, wurde
von vielen seiner Anhanger ver-
lassen.

Der Senat wollte das Andenken des Kai-
sers Hadrian, der ein grausamer
Tyrann gewesen sei, vertilgen;
allein Antonius, der (= weil er)
sein Adoptivsohn war, ver-
hinderte es.

Das causale Adjectiv, Particip oder Substantiv kann in einen Rela-
livsatz verwandelt werden, der ein Attributsatz zu sein scheint.

Fernere Beispiele relativer Causalsiitze. Setzet statt. der Relativ-
pronomina causale Conjunctionen. Verkurzet — wo moglich — die
scheinbaren Attributsatze in Appositionen.

Kaiser Rudolf, welcher der Wiederhersteller des Reiches und ein gerechler
Furst war, lebt noch im Andenken des Volkes. Meide den Zorn, der sehr schad-
lich ist. Versaume die Zeit nicht, die gemessen ist. Die Messenier verlieflen
Griechenland, wo (= in vvelchem) die Knechtschaft ihr Los war. Ist Herostratus,
der da glaubte, durch eine Schandthat Ruhm zu ernten, nicht wahnsirmig zu
nennen? Das Haupt verehre des Gliicklichen, das auch den Goltern heilig ist.

Octavian, der schlaueste unter Ca¬
sars Nachfolger n, behauptete
sich in der Alleinherrschaft.

Von den Nobiles verdachtigt,
wurde Gracchus von vielen seiner
Anhanger verlassen.

Der Senat wollte das Andenken des
Kaisers Hadrian a Is das eines
grausamen Tyrannen ver¬
tilgen ; allein Antonius, seinAdop-
tivsohn, verhinderte es.
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§ 182. Mit dass eingeleitete Causalsatze.
Im Hauptsatze steht gewohnlich dadurch, daran, dctvon, daraus,

danim..
Diese Adverbien des Ortes bilden, wenn sie mit dass zusammen-

gesetzt werden, Conjunctionen.
Adverbiale des Grundes.

Ziirnst du mir wegen meinerVater-
landsliebe?

Vom Ge n us se unreifen Obstes
werden Kinder kranfc.

Die Rom er vermochten den Garthagern
nurdurch dieErrichtungeiner
Flotte Widerstand zuleisten. [Das
Mittel des Widerstandes.]

Causalsatz.
Ziirnst du mir, dass ich mein Vater-

land liebe?
Kinder werden davon, dass sie un-

reifes Obst geniefien, krank.
Die Romer vermochten den Cartbagern

nur dadurch, dass sie eineFlotte
errichteten, Widerstand zu
leisten.

Sowie das Adverbiale des Mit.tels zu den Adverbialien des Grundes
gehort, so gehoren auch jene Nebensatze, welche ein Mittel angeben,
zu den Causalsat.zen.

Fernere Beipsiele. Versucht es, die folgenden Causalsatze in die
entsprechenden Adverbialien des Grundes (oder Mittels) zu verkurzen.

Davon, dass du einern Zeichner zuschaust, wirst du nicht selbst einer
werden. [Mittel.] Tizian ist dadurch der beruhmteste Maler Venedigs geworden,
dass er jeden Tag sich iibte. Daraus, dass Diogenes nichts wiinschte, erkannte
Alexander die Grofie und den Reichthum des Philosophen. [Erkenntnisgrund.]
Daran erkennt man den Narren, dass er viel lacht. Dadurch wird man klug,
dass man leidet.

§ 183. Der Grand als Adverbiale, als coordinierter, als
snbordinierter Satz.

Sieh § 125.
Adverbiale.

Wegen der geringen
Ausdiinstung der
nordlichen Gewas-
ser bringen die Nord-
winde seltener Regen.

Wegendererfolglosen
Belagerung von Pa¬
ro s wurde Miltiades des
Verrathes angeklagt.

Wegen seiner Leich-
tigkeit schwimmt der
Kork auf dem Wasser.

Satzuerbindung.
Die nordlichen Ge-
w a s s e r diinsten
weniger aus, daher
bringen die Nordwinde
seltener Regen.

Miltiades hatte Paros
erfolglos belagert,
deshalb klagte man ihn
des Verrathes an.

Der Kork schwimmt auf
d. Wasser, denn er ist
leichter als dieses.

Satzgefiige.
Weil die nordlichen
Gevvasser weniger
ausdunsten,.

[Erganze diesenCausalsatz durch
den Hauptsatz.]

Da (weil) Miltiades
Paros erfolglos be-
lagert hatte,.

[Fiige den Hauptsatz hinzu.]
Da der Kork leichter
ist als das IVasser,
so.

[Fuge den Hauptsatz hinzu.j
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B. Der Finalsatz (2wecksatz).

§ 184.
Wiederhole S 43.4.

Aduerbiaie des Zu/eckes.
Der Mensch ist z um Denken und

Handeln geboren.
Fiir das Wohl der Kinder opfern

die Eltern alles.

Die Bliiten miissen der Friichte wegen
vergehen.

Finalsatz.
Der Mensch ist geboren, damit e r

denke und handle.
Dass (= damit) es den Kindern

wohlergehe, opfern die Eltern
alles.

Die Bliiten miissen vergehen, auf dass
sich Friichte ansetzen.

Der Finalsatz (Zwecksatz) wird mit damit und mit dass, auf dass
eingeleitet.. Im Hauptsatze konnen stehen darum, dazu, deshalb, in
der Absicht, zu dem Zwecke.

Das Pradicatsverbum des Finalsatzes steht, im Conjunctiv.
Fernere Beispiele. Versucht. es, die folgenden Finalsatze in ent-

sprechende Adverbialien zu verkiirzen, und beobachfet, ob hiebei
Klarheit, und Wohllaut vermehrt oder verringert werden.

Nach dem peloponnesischen Kriege traten Spartaner, damit sie Sold er~
hielten, in fremde Dienste. Wir haben zwei Augen, auf dass wir unšere Um-
gebung betrachten. Wir sind deshalb alle Diener des Gesetzes, damit wir frei
bleiben. Man gab dem Miltiades siebzig Schiffe, dass er die persisch gesinnten
Inseln unterwiirfe. Dass eigne Noth dir leichter scheine, betrachte groCere als
deine. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Iiange dein Herz nicht
an vergangliche Dinge, auf dass du aus diesem Leben mit leichter Seele scheidest.
Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebest und es dir wohlergehe auf Erden.

§ 185. Der Finalsatz verkiirzt in einen Infinitiv mit
um zu oder zu.

Finalsatz.
DerWandererverdoppelte seine Schritte,

damit er die Herberge zeitig
erreiche.

Die Phonicier legten, damit sie die
Volksmenge verringerten, in
fremden Landern Colonien an.

Infinitiv mit «(um) zu».
DerWanderer verdoppelte seine Schritte,

um die Herberge zeitig zu
erreichen.

Die Phonicier legten, die Volksmenge
zu verringern, in fremden Lan¬
dern Colonien an.

Haben Final- und Hauptsalz dasselbe Subject., so kann jener in
einen Infinitiv mit um zu oder zu verkiirzt werden.

Note. Vermeide im Deutschen die lateinische Wortstellung: Die Phonicier,
damit sie etc. (Sieh § 180 die Note.)
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Fernere Beispiele. Loset die folgenden finalen Infinitive in Final-
sat.ze auf. Ihr werdet bemerken, dass hiebei weder Klarheit noch
Wohlklang gewinnen.

Um am nachsten Morgen den Anblick des Sonnenaufganges zu geniefien,
blieben wir iiber die Naeht in der Sennhiitte. Jegliches Blatt der Rose wird
Zunge, den Schopfer zu preisen. Alcibiades floh naeh Sparta, um von dort aus
an seiner Vaterstadt Rache zu nehmen. Wir sollen nicht leben, um zu essen,
sondern essen, um zu leben. Scipio machte die groBten Anstrengungen, um Has-
drubal in Spanien festzuhalten. Als dieser dennoch iiber die Pyrenaen und Alpen
nach Italien marschierte, bemuhten sich die Romer, seine Vereinigung mit Han-
nibal zu verhindern.

Note. Der finale Infinitiv nach Verben der Bewegung wird im Lateinischen
durch das Supinum \viedergegeben. (Sieh S. 55, Note 2.)

Alexander zog aus, um den Erdlcreis 'zu unterjochen. Die Sohne des Tar-
guinius begaben sich nach Delphi, das Orakel zu befragen. Hercules stieg in die
Unterivett, den Cerberus zu holen.

§ 186. Der Finalsatz in der Form eines relativen
Attributsatzes.

Der Feldherr schickt die Reiterei voraus, welche (= damit sie) die Stellung
des Feindes aufklare. Im Jahre 451 v. Ch. G. wablte man in Rom zehn Manner,
welclie Gesetze geben sollten = damit sie Gesetze gaben. Nero schickte Sol-
daten ins Theater, welche seinem Gesange Beifall klatschen mussten = damit
sie klatschten. (Vergleiche § 181.)

§ 187. Objectsatz oder Finalsatz?
Object. Nebensatz.

Sorge fiir die Ordnung des Hauses.

Der Vater ermahnt den Sohn zur
Wahrheit = dieWahrheit zu
sagen.

Sorge, dass das Haus in Ord¬
nung sei.

Der Vater ermahnt den Sohn, dass er
stets die Wahrheit sage =
stets die Wahrheit zu sagen.

Themistocles bemuhte sich um die Verbesserung seiner Jugendfehler. The-
mistosles bemiihte sich, seine Jugendfehler zu verbessern = dass er verbessere.

Fragt man — wie es dem Geiste der deotschen Sprache ent-
spricht — nach dem Gegenstande der Sorge, des Ermahnens u. dgl.,
so erscheint der mit dass eingeleitete Satz als Objectsatz; fragt man
— was wieder dem Geiste der lateinischen Sprache entspricht
warum, in welcher Absicht jemand sorgt, ermahnt u. dgl., so trit.t der
Nebensatz als Finalsatz auf.

1
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C. Der Condicionalsatz (Eedingungssatz).

Wiederhole § 43, 7.

Aduerbiale der Bedingung.

§ 188 .

Condicionalsatz.

Bei mafiiger Lebensweise kann
auch der Schvvache alt werden.

Bei zu lang anhaltendem Regen
verdirbt die Ernte.

Auch der Schwache karm alt vverden,
falls er nnaBig lebt.

Wenn der Regen zu lange anhalt,
(so) verdirbt die Ernte.

Die Condicionalsatze werden mit falls, wenn und solcben Con-
junctionen eingeleitet., die sich mit falls, wenn vertauschen lassen:
tvofern, sofern, wo, wenn anders, es sei denn, dass (in der Bedeutung
von aufier), im Falle, dass (nicht: im Falle, als).

Im Hauptsatze kann so, dami stehen.
l.a) Der Condicionalsatz nimmt, etwas an, was ofter geschieht,

was wahrscheinlich oder mindestens moglich ist. Sein Pradicat steht
im Indicativ.

Wenn ich mir noch was vviinschen soli (und ich soli es), vviinsch’ ich mir
griine Blatter wohl. VVenn wir wie die andern rneinen (und das ist vvahrschein-
lich), werden wir den andern gleichen. Wenn die Zeit unter allen Dingen das
Kostbarste ist (und sie ist es), so ist auch die Verschvvendung der Zeit die grbflte
aller Verschvrendungen. Wenn jemand micli einmal betriigt (und das ist ja mog¬
lich), so verzeih’ es ihm Golt; betriigt er micli zum zweitenmal, dan n verzeih’
es mir Gott. O blicke, wenn den Sinn dir will die Welt vervrirren, zum ewigen
Himmel auf, wo nie die Sterne irren. Gib mir, sofern (wofern) es dir gefallt,
des Lebens Ruh’ und Freuden. Niemals lege dich zur Ruh’, es sei denn, dass
du deinen Feinden verziehen hast = wenn du nicht verziehen hast == aufier
du hast verziehen. Geld macht nicht reich, es sei denn reich das Herz zu-
gleich. Wenn du Boses wirst versuchen, dann wird inan den Eltern lluchen,
vvelche dich erzogen haben. Wenn ein Thor ein Laster rneidet, verfallt er einem
andern. Das Gedachtnis verringert sich, auBer wenn es geiibt wird. Antvvorte
mit Anstand, falls man dich fragt (und ich glaube, man wird dich fragen).

Note. Slatt des Indicativs kann der Conjunctiv mit nachgestelltem denn stehen.
Die Nurnbevffer hdngen Jceinen, sie hatten ihn denn — ivenn sie ihn nicht haben.
Rufe nicht «Hase», er liige denn im Netze.

Dieses nachgestellte denn ist soviel wie wenn nicht.

b) Der Condicionalsatz im Conjunctiv des Imperfects oder Plus-
cjuamperfects nimmt das Nichtvvirkliche, Unwahrscheinliche oder Un-
mogliche als wirklich an.

Antvvorte mit Anstand, falls man dich fragen soli te (was unvvahrscheinlich
ist). Ich ware unverschamt (was ich jedoch nichl bin), vvenn ich das forderte.
Wenn ich nicht Alexander vvare (was ich jedoch bin), so vvollte ich Diogenes
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sein. Wenn die Arzte alle Krankheiten heilen konnten (sie konnen sie jedoch
nicht), so waren sie die gllicklichsten Mensehen. Wenn Alexander der Grofle
mafiiger gelebt hatte (was er nicht gethan hat), so wiirde er langer gelebt haben.
Wenn wir allen helfen konnten, waren wir zu beneiden.

2.) Man sagt: Wenn ich Geld liatte, wurde ich Freunde haben. Wenn
dn gesund warest, wiirdest du heiterer sein. Wenn Karl Soldat wiirde, wiirde
er sicherlich bald Officier werden.

Wenn sich die Griechen und Macedonier vereinigt hatten, wiirden sie den
R5mern erfolgreichen Widerstand geleistet haben.

Wenn Pompejus nicht geflohen ware, so wiirde er in Casars Gefangen-
schaft gefallen sein.

Wenn die Ronier nicht energische MaCregeln gegen die Seerauber ergriffen
hatten, so wiirde ihnen die Getreidezufuhr noch oft abgeschnitten worden
sein, wohlklingender: so ware ihnen die Getreidezufuhr noch oft abgeschnit¬
ten worden.

Der C.ondicional, d. h. der mit uoiirde umscHriebene Conjunctiv
des Imperfects und Plusquamperfects, darf nicht im Gondicionalsatze,
sondern nur im Hauptsatze stehen; doch darf' hier stali seiner auch
der gewdhnliche Conjunctiv geset.zt werden.

Man muss also nicht sagen: Wenn ich reich wdre, so wurde ich
Freunde haben, sondern man kann auch sagen: Wenn ich reich
ware, so hatte ich Freunde.

Note. Falls die Romer nicht energische Mafiregeln ergriffen, murde ihnen
die Getreidezufuhr noch oft ahgeschnitten. Wo du ihm nicht die Band reieh-
test, ertrank er = Falls du ihm die lland nicht gereicht hdttest, tv&re er er-
trunken. Warf er das Schtvert von sich, so mar er verloren — Wenn er das
Schmert von sich geuiorfen hatte, so mtlre er verloren gemesen.

Statt des Conjunctivs des Plusquamperfects steht bisweilen in
Haupt- und Nebensatz der Indicativ des Imperfects.

§ 189. Der Condicionalsatz in der Form einer direeten
Frage (a) oder eines Wunsches (b) oder Befehles (c).

a) (Und) hast du dich nicht hin-
gewohnt, sie (die Glocke) kommt
und wird dich holen.

b) Hatt’ ich nur meine Nadeln.
ich woilte sie nicht tadein.

c) Špare imUberfluss, so hast du
in der Noth.

Wenn du dich nicht hingewohnt
hast, so kommt sie u. s. w.

Wenn ich meine Nadeln ha'tte,
so wollte ich sie nicht tadein.

Wenn du im Uberflusse sparst,
so hast du in der Noth.

Der Condicionalsatz ohne Conjunction nimmt die Form einer
direeten Frage, eines Wunsches oder Befehles an.
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Fernere Beispiele. Setzet. in den folgenden Condicionalsatzen die
subordinierenden Čonjunctionen.

Diirft’ ich mir wiinschen, wie ich wollt’, wiinscht’ ich mir Blatter aus lauter
Gold. Diirft’ ich mir vviinschen noch etwas, so wiinscht’ ich mir Blatter aus
hellem Glas. (Denn) ware nicht der Bauer, so hattest du kein Brot. So lange
noch die Sonne scheint [Temporalsatz], ist mancher wohl mit dir vereint; doch
hullt sie sich in Wolken ein [Condicionalsatz], so wandelst du gewiss allein.
Junger Knabe flink schaffen muss, vvill werden aus ihm ein Dominus. Kuhnheit,
wenn sie sich eint mit Weisheit, bringet dir Segen; wandelt sie aber allein, folget
Verderben ihr nach. [Beachte die Interpunction.] Dass das Gluck ihm giinstig
sei [Subjectsatz], was hilft’s dem Stoffel? Denn regnefs Brei, fehlt ihm der Loffel.
Hoffst du einst dort auf Belolmung nach vollbrachter Erdenbahn, nimm dich
selbst auch hier voli Schonung eines armen Herzens an. Hast du viel, so gib
viel; hast du wenig, so gib das \Venige mit getreuem Herzen. Dreifiig gute Werke
thu’ und eine Missethat dazu; des Guten wird vergessen, das Bose vvird ge-
messen. Soli der Acket' Saaten treiben, darf der Pflug nicht iruifiig bleiben. Dop-
pelt kenntlich, doppelt feindlich ist die Bosheit, kommt sie freundlich.

Note. Špare im Uberfiuss, und du hast in der Noth — so hast du in der Noth.
Hat der Condicionalsatz die Form eines Befehlsatzes, so steht er voran, und

der Hauplsatz kann mit und eingeleitet werden.
Vor diesern und steht ein Kornrna.
Sei fromm, und du bist angenehm. Nur Matk, und du tcirst sicher siegen.

Gebt, und es tvird eucli tvieder gegeben werden.

§ 190. Der Condicionalsatz in der Form eines relativen
Attributsatzes und verkiirzt in eine Apposition.

Condicionaler Relatiusatz. Adjectiu oder Particip.

olDerArme,vvelcher (= wenn er)mit Mit seinem Lose zufrieden, be-
seinem Lose zufrieden ist, sitzt der Arme den sichersten
besitzt den sichersten Reichthum. Reichthum.

b) Ein Bogen, welchen man(=wenn man
ihn)allzu straff spannt, zerbricht—

Passiv: Ein Bogen, welcher allzu Ein allzu straff gespannter Bogen
straff gespannt wird, zerbricht. zerbricht = Allzu straff gespannt,

zerbricht der Bogen.

Auch der Condicionalsatz kann die Form eines scheinbaren ALt.ri-
butsatzes annehmen, und dieser kann wieder, wenn Haupt-und Neben-
satz dasselbe Subject haben oder durch Verwandlung ins Passiv er-
halten, in ein Adjectiv oder Particip verkiirzt vverden, welches jeden-
falls den Wert, bisweilen auch die Stelhing einer Apposition besit.zl.
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Nicht bloC relat.ive, sondern ati eh andere Gondicionalsalze konnen
unl.er der angegebenen Bedingung
die substantivische nimmt ein als
Wenn ihr so immer weiter steiget,

gelangt ihr in einer Stuncle auf
den Gipfel des Berges.

Hat te Catilina iiber die Truppen
des Senates gesiegt, so wiirde
er Rom gepliindert haben.

in eine Apposition gekiirzt werden;
vor sich.
So immer weiter s t e i g e n d, gelangt

ihr in einer Stunde auf den Gipfel
des Berges.

Catilina wurde als Sieger uber die
Truppen des Senates Rom gepliin-
dert haben.

Fernere Beispiele. Verkiirzet die folgenden condicionalen Relativ-
satze in adjectivische oder participiale Appositionen.

Strenge, welche zu weit getrieben wird, verfehlt ihres weisen Zvveckes.
Sanftmuth, die sich mit richtigem Gefi.ihle paart, gewinnt leicht aller Herzen.
Ein unbedacht ausgesprochenes Wort, welches der Argvrohn auffangt, kriecht
wie Schlingkraut endlos fort.

§ 191. Unterscheidet

den Condicionalsatz mit «wenn-» vom Teniporalsatze mit *wenn-».
W en n (= falls) deine Gesundheit wie-

derkehrt (was nicht gewiss ist),
so (= dann) wirst du sie sorg-
samer bewahren.

Wenn (= falls) alle Kugeln trilfen (und
sie treffen nicht), so (= dann) bliebe
von den Kampfenden kein Mann
tibrig.

Wenn (= sobald, sooft) die warine
Jahreszeit wiederkehrt (was all-
jahrlich geschieht), so (= dann)
kommen die Schwalben zurtick.

Wenn (= sobald, sooft) des Lebens
Sturme brausen (und sie brausen
oft), so (= dann) feinden sich die
Menschen an.

§ 192. Condicionalsatz oder Temporalsatz ?

Manche mit wenn eingeleitete Nebensiifze lassen sich ebensogut.
fur Condicional- wie fitr Ternporalsiit.ze ansehen.

Wenn (= sooft, aber auch = falls) gute Reden sie begleiten, so (= dann)
flieCt die Avbeit munter fort. Wenn der Regen anhalt, so verdirbt die Ernte.
Wenn ich dereinst von jenem Schlummer, welcher Tod hei(3t, aufersteh’, —
o dann wach’ ich anders auf. Wenn die heutigen Konige sich des Herrscher-
glanzes entauCern, schwebt ilinen dann nicht die Hinfalligkeit alles Irdischen
vor Augen?

Note. Der Conjunctiv mit toiirde zeigt in solchen Satzen jedenfalls die Be¬
dingung an.

Wenn der Regen anhielte, toiirde die Ernte verderben. Das kann nur ein Con-,
dicionalsatz sein.
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D. Der Concessivsatz (Einraumungssatz).

Wiederhole § 43, 8.
§

Aduerbiale der Einmumung.

Trotz des heftigsten Sturmes be-
stieg Časar das Schiff.

Ungeachtet aller Warnungen be-
gab sich Časar an den Idus des
Marž doch in den Senat.

193 .

Concessiusatz.

0 b g 1 e i c h der heftigste Sturm
w ii t h e t e, bestieg Časar doch
das Schiff.

Obvvohl (wiewohl) man Časar
w a r n t e, begab er sich an den Idus
des Marž dennoch in den Senat.

Erlauterung. Concessivsiitze gehoren zu den Nebensatzen des
Grundes.

Nach deri Nebensatzen des Grundes fragt man im allgemeinen
mit ivarum.

Warum hatte Časar das Schiff nicht besteigen sollen? Weil der Sturm ein
Grund ist, ein Schiff nicht zu besteigen; Časar handelte gegen diesen Gr u nd ,
trotz des Grundes, obschon er die Richtigkeit desselben einraumen (zu-
geben) musste. Warum hatte Časar nicht in den Senat gehen sollen? Weil er
davor gewarnt wurde. Allein obgleich er einraumen (zugestehen) musste,
dass die Warnungen ein Grund waren, sich an jenem Tage vom Senate fern
zu halten, begab er sich doch dahin; er handelte gegen den (im Nebensatze
angegebenen) Grund.

Der Goncessiv- oder Einraumungssat.z ist. der Neben s at z des
Gegengrundes. Man erkennt ihn an den Conjunctionen doch, so
doch, dennoch, welche im Hauptsatze stehen oder wenigstens stehen
konnen.

Die Concessivsiitze werden eingeleitet mil. obgleich und mit solchen
Conjunctionen, die sich mit obgleich verlauschen lassen; es sind vor-
zugsvveise die mit ob und wenn zusammengesetzten: ob auch, obschon,
obivohl, und ob allein; wenn auch, wenngleich, wenn schon; ferner:
wiewohl, wie auch, ungeachtet, so sehr auch, so schon auch u. dgl.

Fernere Beispiele. Versuchl. es., die folgenden Concessivsiitze in
die entsprechenden Adverbialien des Gegengrundes zu verkiirzen,
und merket auf Klarheit und Wolilklang.

Das, sprach der Vater, nimmt mich wunder, wiewohl ein jeder Ort lasst
Wunderdinge sehn. Ob du gleich (= obgleich du) im Lande der Sterblichen
wandelst, so betrachte dich doch als eineri Burger des himrnlischen Vaterlandes.
Obschon der StrauC Fliigel hat, kann er doch nicht fliegen. Ob es Naclit sei,
ob der Morgen tage, das Aug’ empor in Wonn’ und Plage! Ob die Germanen
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mit der Schwe!gerei und dem Luxus Roms vertrauter wurden, sie blieben im
ganzen ihren einfachen Sitten treu. Wenn wir auch noch so tief gekrankt
vverden, so sollen wir doch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Es ist ein
belohnendes, vvenngleich schwieriges Geschaft, die Naturbeschaffenheit ent-
legener Erdstriche miteinander zu vergleichen. Ein heiliger Wille lebt, wie
auch der menschlicbe wanke. Was du auch verloren hast, vertraure den
Verlust. Ungeachtet die Trappisten kein Fleisch essen (= ungeachtet dessen,
dass die Trappisten u. s. w. = obwohl die Trappisten u. s. w.), vverden sie bei
ihrer stillen und tbatigen Lebensweise doch sehr alt. So klein audi David vvar,
dem Riesen vvar er doch gevvachsen. Wer du auch bist, bedenke, dass einer
hoher ist. Wohin ich auch fliehe, uberall bist du, o Herr.

Obgleich Socrates die B'esseln des Kerkers leicht hatte sprengen konnen,
so that er es doch nicht.

Vermeide die Iateinisehe Wortstellung: Socrates, obgleich er etc.

§ 194 Der unechte Goncessivsatz mit wahrend =: wah-
rend dagegen, wogegen.

Temporalsat.z. (Sieh § 163, b.) Wdhrend (— als) diepersische Flotte
am Vorgebirge Mgcale vernichtet umrde, verlor (gleichzeitig)
Mardonius bei Platda Schlacht und. Leben.

Umstandsalz. (Sieh § 174.) Das Thier zog sich zuriick, indem
(== ivahrend) es mich unverwandt anblickte = mich an-
blickend.

Unec Irt er Goncessivsatz. Der Mensch ist mit Vernunft begabt,
wahrend (— tvdhrend dagegen) alte iibrigen Wesen ohne
Vernunft sind.
Die Fische pflanzen sich durch Eogen fort, ivahrend da¬

gegen der Walfisch lebendige Junge gebiert.
Auf einern steinigen Acker gibt es wenig Blumlein, ivah¬

rend ein fetter Boden iiber und uber bluht.

Erlauterung. Ich rdume ein, dass es auf einem steinigen
Acker nur wenig Blumlein gibt, dagegen miisst ihr zugeben, dass ein
fetter Boden 'iiber und. iiber bluht..

Im Temporalsatze kann wdhrend mit als, im scheinbaren Gom-
parativsatze mil indem vertauselit. vverden. Der scheinbare, mit ivah¬
rend, ivahrend dagegen, ivogegen eingeleit.ete Concessivsalz kann zvvar
als ein Salz der Ei nraumung aufgefasst vverden, enthalt aber keinen
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Gegengrund, sondern einen Gegensatz und lasst sich durch
aber in einen beigeordneten Hanpisatz verwandeln. Aueh kann bei
dem unechten Coneešsivsatze im Hauptsatze doch nicht stehen.

Setzet in obigen Beispielen des scheinbaren Einraumungssatzes
slat.t. der einleitenden Gonjunctionen das coordinierende adversative
Bindewort aber.

§ 19.5. Der Goncessivsatz mit der Wortfolge einer directen
Frage (a) oder eines Befehles (b).

a) Wohl lasst der Pfeil sich aus
dem Herzen zieh’n, doch nie
wird das verletzte mehr genesen.

Draut der Himmel a u c h no c h
so sehr, es muss doch Friih-
ling wei'den.

b) Sei noch so vorsichtig, du ent-
gehst der Verleumdung nicht.

Obwohl sich der Pfeil aus dem
Herzen ziehen lasst, so wird
das verletzte (Herz) doch nie mehr
genesen.

Wenn der Himmel auch noch so
sehr draut, so muss es doch
Friihling werden.

Wenn du noch so vorsichtig
bist, du wirst der Verleumdung
(dennoch) nicht entgehen.

Lasst man im Concessivsatze ob und tvenn aus, so erhalt er die
Wortfolge eines directen Frage- oder eines Befehlsatzes.

Fernere Beispiele. Und heulen die Sturme von Nord und Siid, so iiber-
schallt sie doch mein Lied. Kommen auch (schon) alljahrlich viele Schiffbruche
vor, die Menschen wagen sich doch taglich aufs Meer. Der Weg der Ordnung.
gieng’ er auch durch Kriimmungen, ist doch kein Umweg. Gestanden die Gar-
thager den Romern auch alle F’orderungen zu, so konnten sie dieselhen doch
nicht zufriedenstellen.

§ 196. Der Concessivsatz als scheinbarer Attributsatz
und verkiirzt in eine Apposition.

Concessiuer Relatiusatz.

Die Insel Delos, die (= obgleich sie)
k 1 e i n und u n b e f e s t i g t w a r,
halte von Raubern doch nichts zu
furchten.

Noah, welcher (= obgleich er) unter
siindhaften Menschen lebte,
vandelte doch gerecht vor Gott.

Apposition.

a) Klein und unbefestigt (= ob¬
gleich klein und unbefestigt), hatte
die Insel Delos von Raubern doch
nichts zu furchten.

b) Noah wandelte, obgleich unter
siindhaften Menschen le-
bend, doch gerecht vor Gott.
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Concessiuer Relatiusatz.
Gaius Gracchus, den (= obwohl ihn)

das Schicksal seines Bru-
ders warnte (passiv: dergewarnt
wurde), stellte dennoch dieselben
Antrage wie jener.

Crassus, welcher (= obgleich er) der
reichste Mann in Rom war,
wahlte bei der Theilung der Pro-
vinzen doch den Orient, um neue
Schatze zu getvinnen.

Apposition.
Obvvohl von dem Schicksale seines
Bruders gewarnt, stellte Gaius
Gracchus dennoch dieselben An¬
trage wie jener.

t) Crassus wahlte, obgleich der
reichste Mann in Rom, bei der
Theilung der Provinzen doch den
Orient etc.

Aueh der Coneessivsatz tritt bisweilen in der Form eines rela¬
tiven Attributsatzes auf.

Auch der Coneessivsatz lasst sich unter der bekannten Bedingung
(sieh § 190) in eine adjectivische (a) oder participiale (b) oder substan-
tivisebe Apposition (c) verkiirzen. Doch setzt manvor dieselbe gevvohn-
lich die Conjunction (obgleich, obschon etc.), vvodurch die concessive
Bedeulung sogleich kennllich wird. Ubrigens wird diese auch durch
das doch, welches im Hanptsatze steht. oder stehen kann, bezeichnet.

Fernere Beispiele. Versucht es, die folgenden Concessivsatze in
concessive Appositionen zu verkiirzen, und beobachtet, ob Klarheit
und Wohlklang hiedurch gewinnen oder verlieren.

Das Alter, \velches alles entkraftet, kann edlen Herzen nichls anhaben. Ob¬
gleich Hercules noch ein Kind war, zerdruckte er doch zwei Schlangen. Obgleich
Epaminondas auf den Tod vervvundet war, so dachte er doch nicht an seine,
sondern an die Angelegenheiten des Staates. Ovid machte Verse, wenn ihn auch
der Vater deshalb bestrafte. Die Gladiatoren durften, auch wenn sie todlich ver-
wundet und vom Schmerz gefoltert waren, (doch) nicht jammern. Themistocles,
den ganz Griechenland verstofien hatte und den Xerxes zum Kampfe gegen das-
selbe aufforderte, \vollte doch lieber sterben, als etwas gegen sein Vaterland
unternehmen. Ich billige deine Vorsicht, obgleich sie unnothig ist.

Der mehrfach zusammengesetzte Satz.

§ 197.
Wiederhole «die Eintheilung der zusammengesetzten Satze» im

Paragraph 122.
Der mehrfach zusammengesetzte Satz ist entweder eine mehrfache

Satzverbindung oder ein mehrfaches Satzgefiige.
H e i n r i c li, deutsche Grammatik f, tl. II. Cl. 12
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I. Die mehrfache Satzverbindung..

§ 198 .
Z u s amm e n g e z o g e n e r Sat.z. Die Eintracht baut, die Zwietracht

zerstort das liaus. Den beiden Satzen ist ein Wort (das Object Ilaus) ge-
meinsam. (Sieh § 121, 2 . Stiinde das Bindewort und, so fiele das Komuna weg.)

Einfache Satzverbindung. Es tagt im Osten, (und) es tagt
uberall. (Sieh,§ 123 ff. Das Kornma muss jedenfalls stehen.)

Mehrfache Satzverbindung. Gute und Bose wohnen bei-
einander ; jene haben dudurch Gelegenheit, ihre Geduld zu iiben; diese
sehen in jenen Musterbilder ihres zu bessernden Lebensicandels. —
Berge bestehen aus einzelnen Steinen und Sandkornchen; Strome bestehen
aus vielen Tropfchen; Augenblicke machen Jahre, und viele Heine
Handlungen machen ein Leben. Die Hauptsatze der mehrfachen Satzver¬
bindung sind durch Strichpunkte getrennt.

Note. Ein oder der andere der nebeneinander gebundenen Hauptsatze darf
immerhin auch einen Nebensatz bei sich haben. Uberwoge die Zahl der Neben-
satze die der Hauptsatze, so ware der mehrfach zusammengesetzte Satz keine
Satzverbindung, sondern ein mehrfach zusammengesetztes Satzgefiige. (Von
diesem wird spater die Rede sein.)

II. Das mehrfaclie Satzgefiige.
§ 199 .

A. Bestehend aus einem Hauptsatze und coordinierten
Nebensatzen.

1 .a) Satz mit. zwei Subject.en. (Sieh § 121. 1 .) Die Beendigung
des BurgerJcrieges und die friedliche Beschaftigung der Bevolkerung
ivaren das Verdienst Octavians.

Mehrfaches Satzgefuge, bestehend aus einem Haupt- und
zwei Subjectsatzen. Dass in Bom der Burgerkrieg ein Ende fand
(1. Subjectsatz) und (dass) die Bevolkerung sich wieder furchtlos den
friedlichen Beschaftigungen hingeben komite (2. Subjectsatz), war das
Verdienst Octavians (Pradicat).

Dass in Hom der Bilrgerlcrieg ein und (dass) die Bevolkerung sich wieder furcht-
Ende fand (1. Subjectsatz) los den friedlichen Besch&ftigungen hin¬

geben konnte (2. Subjectsatz),

war das Verdienst Octavians (Prad.).
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b) Satz mit zwei Atl.ributen bei einem Substantiv. An
jedem Grashalm hangen wie Edelsteine schimmernde und die Licht-
strahlen iciderspiegelnde Thautropfchen.

Mehrfaches Satzgefiige mit zwei Attributsatzen.
An jedem Grashalm hangen Thautropfchen>x

die. schimmernden Edelsteinen gleichen und in denen die zuckenden Lichtstrahlen
(1. Attributsatz), sich funkelnd mderspiegeln (2. Attrbs.).

c) Satz mit mehreren gleichen Objecten bei einem Ver-
bum. Die Naturforscher haben an den Bldttern die Ausstromung von
Lebensluft und die von Stickstoff beobachtet.

Mehrfaches Satzgefiige mit mehreren Objectsatzen.
Die Naturforscher haben beobachtet,

duše die griinen Bldtter im Sonnenschein dass aber die ndmlichen Blatter nach
eine Menge Lebensluft aushauchen Sonnenuntergang Stickstoff enf-

(1. Objectsatz), mckdn (2. Objectsatz).

Der sogenannte zusammengezogene Satz enlha.lt zwei oder mehr
gleiche Satzglieder; werden diese in Nebensatze erweitert, so
entsteht ein mehrfaches Satzgefiige.

2.) Ein mehrfaches Satzgefiige entsteht aber auch, wenn mehrere
ungleiche Satzglieder eines einfachen Satzes in Nebensatze er-
weitert werden.

Ein fa eh er erweiterter Satz. Ein in Germanien gewesener
romischer Schriftsteller erzalilt von der Uberschwemmung des Landes
der Chauken. Da dieser Satz nicht vollstandig genug und wegen der
Haufung von Subslantiven nicht wohlklingend ist, so wird er auf-
gelfist, in ein mehrfaches Satzgefiige. Ein romischer Schrift¬
steller, der in Germanien gewesen war (Attributsatz) ; erzdhlt von
den Wohnsitzen der Chauken, dass die Meeresflut das Land
dort weithin iiberschioemme (Objectsatz).

Ein romischerSchriftsteller, erzdhlt von den Wohnsitzen der Chauken,

der in Germanien geiresen tear dass die Meeresflut das Land dort iveiihin iiber-
(Attributsatz), schivemme (Objectsatz).

Sowohl die Nebensatze bei 1.) als auch die bei 2.) sind dem Haupf-
satze direct untergeordnet, subordiniert; untereinander hingegen sind
sie gleichwertig, nebengeordnet oder coordinierf.

12 *
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§ 200 .

B. Mehrfaches Satzgefuge, bestehend aus einem
Hauptsatze und mehreren einander subordinierten

Nebensatzen.
Nebensatze, welche direct von einem Hauptsatze abhangen, heifien

Nebensatze des ersten Grades. Hangt ein Nebensatz von einem
Nebensatze des ersten Grades ab, so ist, er diesem subordinierf. und
ein Nebensatz des zweit,en Grades; von solchen hangen Neben¬
satze des drit.t.en Grades ab u. s. w.

Schreibt. aus eurem Lesebuche mehrfache Satzgefuge nach den
folgenden Mustern. ab, indem ihr die Nebensatze des niedrigsten Grades
nicht, die des hoheren einmal, die des nachst hoheren zweimal unter-
streichet. und den Hauptsatz durch lateinische Lettern kenntlich macht.
Dabei gebt. am Ende eines jeden Nebensat.zes in einer Klammer mit
Anfangsbuchstaben die Art desselben an.

Kinder,
i. Gr. tvelche zur Zeit einer Theuerung heranwachsen (Att.r.),

Jiaben davon tvenigstens den Vortheil,
1. Gr. dass sie die Gabe Gottes hoher achten lernen (Att.r.),
2 . Gr. weil ihnen die Mutter jedes Stuchlein Brot mit Seufzern vor-

schneidet (Gaus.).

Oder nach dem Schema:
Kinder, haben davon tvenigstens den Vortheil,

i. Gr. welche zur Zeit einer
Theuerung heran-
wachsen (Attr.),

Audi dann,
i. Gr. wenn du ein Buch liesest (Temp.)

dass sie die Gabe Gottes hoher achten
lernen (At.tr.),
V

a. Gr. weil ihnen die Mutter jedes Stiicklein Brot
mit Seufzern vorschneidet (Caus.).

2. Gr. icelches nicht darauf berechnet ist (Attr.),
3. Gr. deinen Verstand zu bilden (Obj.),

unterbrich zuiveilen das Vergniigen,
i. Gr. uielches dir die Erzahlung verschafft (Attr.),

sotange,
1. Gr. bis du mit einpaar Worten das ausdriicken Jcannst (Temp.),
2. Gr. ivas der Schriftsteller in einem ganzen Capitel gesagt hat (Obj.).
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Oder nach dem Schema:

Auch dann unterbrich mweilen das Vergnugen solange,

Note. Vermeidet es, die Satze ineinander zu schieben und den des geringeren
Grades immer sogleich hinter dasjenige Wort zu stellen, von we]chem er ab-
hangt. wie: Auch dann, wenn du ein Buch, welches nicht darauf, deinen Ver-
stand zu bilden, berechnet ist, liesest, unterbrich zuweilen das Vergnugen, welches
dir die Erzahlung verschafft, solange, bis du mit ein paar Worten das, was der
Schriftsteller in einem ganzen Capitel gesagt hat, ausdrucken kannst.

§ 201 .

Es konnen auch mehrere zusammengesetzte Satzgefuge zu einem
Ganzen verbunden werden.

Haupts. Vide Pflanzen verbreiten sich uber die JErde,

1. Gr. indem der Wind ihren geftiigelten Samem weithin durch die
Liifte auf einen Bodem trdgt (Caus.),

2 . Gr. in welchem er Wurzeln fassen karm (Attr.);

Haupts. bei der Cocospalme dagegen versehen die Meeresstrdme
diesen Bienst,

1. Gr. da sie die schwimmenden Niisse nach fernen Kusten
werfen (Caus.),

2. Gr. wo sie sich mit der Zeit zu stattlichen Bitumen entivickeln (Attr.),

3. Gr. wenn das Gliick sie begiinstigt (Cond.),

i. Gr. tvahrend andere von der tropischen Zone weit verschlagen
werden (Temp.).
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Oder naeh dem Scherna:

Viele Pflanzen verbreiten
sich uber die JErde,

1. Gr. indem der Wind ihren
gefiiigelten Samenweit-
hin durch die Liifte
aufeinen Boden trdgt
^ (Caus.),

2 . Gr. in tvelchem er Wurzeln
fassen kanti (Attr.);

3. Gr.

bei der Cocospalme dagegen versehen die
Meeresstrome diesen '■(>—" 7 Dienst,

da sie die schwimmen-
denNusse nachfernen
Kiisten tragen

(Caus.),

wo sie sich mit der
Zeit zu stattlichen Bitu¬
men enticickeln (Attr.),

wenn das Glučk sie begiinstigt
(Cond.),

wahrend andere
von der tropischen
Zone weit ver-
schlagen werden
(Temp.).

§ 202. Wiederholende Ubersicht der Satzarten. 1

1.) Der einfache Satz. Der zusammengesetzte Satz.

Der enge Satz. Der erweiterte Satz. Satzverbindung. Satzgefuge.

Einfache Mehrfache Einfaches Mehrfaches
, Satzverb. Satzverb. Satzgef. Satzgef.

2.) Arten der Nebensatze:

Subjectsatz,
Pradieatsatz,
Attributsatz,
Object.satz,

Adverbialsatze:

Localsatz,
Temporalsatz,
Modalsatze . Comparativsatz,

Consecutivsatz;

Satze des Grundes:
i Cansalsatz,
j Finalsatz,
| Condicionalsatz,
v Concessivsatz.

1 Die Paragraphen ; in denen sie behandelt werden, sieh im Inhaltsver-
zeichnisse.
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.§ 203. Participialconstruction.
In ein Particip konnen verkiirzt vverden:

Der relative Subjectsatz:
Diejenigen, welche reisen, entbehren ihrer Familien = Die

Reisenden entbehren etc. § 130 u. f.

Der relative Objectsatz:
Was du versprochen hast, das mus-st du halten = Das Ver-

sprochene etc. § 140.
Der relative Attributsatz:

Geschdftsleute, ivelche reisen, entbehren ihrer Familien = Rei-
sende Geschdftsleute entbehren etc. § 151 f.

Der Temporalsatz mit als, indem, nachdem:
Als (nachdem) Hannibal bei Zama geschlagen war, floli er

nach Carthago — Bei Zama geschlagen, floti Hannibal etc.
Ich sterbe, indem ich mein Vaterland beiveine = Mein Vater-

land betveinend, sterbe ich. §§ 166,168.
Der scheinbare Coinparalivsatz (Umstandsatz) mit. indem-.

Das Thier zog sict\ zuriick, indem es mich fortivahrend an-
blickte — Mich fortivahrend anblickend, etc. § 174 .

Der Causalsatz mit weil, da:
Weil (da) Calpurnia von bosen Trdumen geschreckt ivurde,

toarnte sie den Časar — Von bosen Trdumen geschreckt,
warnte Calpurnia etc. § 180 u. f.

Der Condicionalsatz:
Wenn der Arme mit seinem Lose zufrieden ist, besitzt er

den sichersten Reichthum — Mit seinem Lose zufrieden, be¬
sitzt etc. § 190.

Der Concessivsatz:
Obgleich Noah unter siindhaften Menschen lebte, wandelte er

doch gerecht vor Gott — Obgleich unter siindhaften Menschen
lebend, wandelte Noah doch etc. § 196.

§ 204. Satze mit dass, verkiirzt in Infinitive mit zu.
Der Subjectsatz:

Oft ist es besser, dass man schweigt, als dass man vedet —
— (zu) schiveigen ist oft besser als (zu) reden. §§ 133, 135.

Der Objectsatz:
Niemand glaube, dass er die Eindriicke der Jagend ver-

gessen temne = Niemand glaube, die Eindriicke der Jugend
vergessen zu konnen. §§ 142, 145.



184

Der Attributsatz:
Das Orakel gah den Athenern den Rath, dass sie sich hinter

holzernen Mauern vertheidigten — den Rath, sich hinter hol-
zernen Mauern zu vertheidigen. §§ 159. 160.

Der Comparativsatz mit ohne dass:
Die Nachrede vergrofiert oft, ohne dass sie es ivill = ohne

es zu wollen. § 173.
Der Gonseculivsatz: '

Die militdrischen Krdfte der Griechen waren zu gering,
als dass sie den romischen hdtten widerstehen konnen — zu
gering, (um) den romischen tviderstehen zu konnen. § 175, a.

Der Finalsatz:
Der Wanderer verdoppelte seine Schritte, damit er die Herberge

zeitig erreiche = (um) die Herberge zeitig zu erreichen. g 185.

VViederholende

Lehre von der Interpunction . 1

Die Interpunctionszeichen oder Unterscheidungszeichen zeigen an:
1.) dass im Vortrage eine Pause gemacht werden soli, 2.) die Dauer
der Pause, und 3.) dass das vor ihnen stehende Wort mit verandertem
Tone zu sprechen ist. Wo keine Pause und keine Tonveranderung
eintritt., wird daher kein Interpunctionszeichen gemacht.

§ 205. Das Komma.
Die kiirzeste Pause und eine Tonerhebung deutet das Komma

(der Beistrich) an. Es wird gesetzt:
1.) beim Vocativ im Sat.ze. Auf dich, o Herr, vertrauen wir.

Sohn, Mer hast du meinen Speer.
2. ) hinter Ausrufungen und Fragewortern. denen noch Satz-

glieder folgen. Buhe, meine Herren! O, was habt ihr gethan! Wie,
du verstehst mich nicht? Nun, was ist zu thun? Gewiss, es tvird besser
uierden. Nein, nein, ich kenne eure List.

1 Unverandert nach der 8. Auflage meiner (approbierten) »Gramniatik (ur
Mittelschulei) in mehrsprachigen Landern«, Laibach 1881.
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A u snah m e. Itein Komma steht hinter ja, ach, o, ei, wenn sie unbetont
sind, was immer der Fali ist, wenn sie nur einen folgenden Ausruf verstarken.
Ja wohl! Ja freilich! Ach du lieber Himmd! O du mehi Gott! Ei det• tausendl
Dagegen Ei, das ist schon!

3.) statt der ausgelassenen Copula und statt haben, machen.
Ein junger Lugner, alter Dieb. Gleiche Bruder, gleiche Kappen. Kleine
Kinder, kleine Sorgen.

4.) im zusammengezogenen Satze zwischen gleichen Satzgliedern,
die nicht durch und, oder, als, wie verbunden sind.

Unermesslich und unendlich,
Glanzend, ruhig, ahnungssclitver
Liegst du vor mir ausgebreitet,
Altes, heiVges, ew’ges Meer.

Die Menschen iverden bald durch Krieg, bald durch Krankheit
heimgesucht. Dagegen: Als der Fruhling kam und die Gebiische sich
belaubten, da offnete der Landmann sein Fenster etc. Wollen und Konnen
beherrschen die Welt. Du musst entweder Hammer oder Amboss sein.
Er starb wie ein Held. Das verstehst du besser als ich.

Ausnahme a. Das Komma steht vor oder, als, ude, wenn das folgende
Salzglied durch mehrere andere naher bestimmt ist. (Sieh §124,6, 172, 173,
208 erste Zeile). Steht vor als nur ein nacktes oder wenig umkleidetes Satzglied,
so macht die Stimme keine Pause, und das Komma entfallt. Anders als die
jetzige neuhochdeutsche Sprache klang die althochdeutsche. Bei iceitem tiefer als
die lateinische hat die griechische Sprache in die geistige Entivicklung des Menschen-
geschlechtes eingegriffen.

Ausnahme h. Vor dem erlauternden als und toie. Der Kramer verkauft
mancherlei, als (ivie) Zucker, Kaffee, Kerzen, Živim etc. Was ware der Sinn des
Satzes, wenn das Komma nicht stande?

Anmerkung 1. Zwischen zwei Adjectiven steht k ein Komma, wenn das
zweite mehr das Wesen als die Eigenschaft des Substantivs bezeichnet. Wir
tranken echten steierischen Wein — Steirericein. Der blinde alte Mann — Greis.

Anmerkung 2. Ein einfacher Satz mag noch so erweitert sein, er darf doch
kein Komma enthalten. Schon mancher edle Jungling hat in der Fremde die von
seinem Vater in das empfangliche Herz gepflanzten guten Lehren (sieh die voran-
stehende Anmerkung) durch schlechte Gesellschaft auf die beklagensiverteste Weise
eingebiifit.

5.) zwischen zwei kurzen coordinierten Salzen mit eigenen Sub-
jecten, auch wenn sie mittels und, oder, als, wie verbunden sind.
Kraft gibt Mutli, und Muth gibt Sieg. Etwas muss der Mensch sein
eigen nennen, oder er wird morden und brennen. Die Liebe zur Fa-
milie ist es, die uns zu Anstrengungen treibt, die uns das Gliick mafiig
geniefien lehrt, und die im Ungliick unsere Krdfte aufrecht erlidlt.
Slande hinter und kein neues Subject (die), so mtissle das Komma
wegbleiben; es ware ein zusammengezogener Satz vorhanden.
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6.) bei subordinierten Satzen. Wer lugt, findet keinen Glauben.
Hunde, die viel bellen, beifien nicht.

7.) auch wenn der subordinierte Satz in eine Apposition verkurzt
ist. Karl der Zwolfte, Konig von Schioeden, fioh, bei Pultawa besiegt,
in die Turkei.

Anmerkung 1. Em Adjectiv hinter dem Substantive wird von diesem
nicht durch ein Komma getrennt. Der liitter kilhn zog dan Schivert.

Anmerkung 2. Das Komma steht, wenn das Adjecliv Apposition, d. h.
verkurzter Satz ist, wo es sodann gewohnlich nahere Bestimmungen bei sich bat.
Ein Edelknecht, sanft und keclc, tritt ans der Knajgpen zagendem Chor. Wie lcann
ein Herz, vom Geize kart (durch Geiz verhdrtet), des Wohlthuris Freuden schmecken ?
Es (das Ilaus) hat ein Dach, knjstallenrein (— rein wie Krgstali), von einem
einzigen Edelstein.

Anmerkung 3. Bei titelhaften Apppsitionen steht kein Komma. Karl der
Grofie; Franz Josef der Erste.

8.) vor dem Infinitiv mit zu findet. ein Einhalten und eine Er-
hohung des Vortrages nur dan n statt, wenn vor ihm es als Vor-
laufer, oder wenn bei ihm nocb andere Satzglieder stehen; in diesen
Fallen steht also das Komma. Es geht nicht an, zu schmeigen, wenn
ein Abwesender verleumdet wird. Wir fassten den Entschluss, nach
Amerika auszmvandern. Dagegen: Die Sucht zu gldnzen. Wohl aber:
Die Sucht, durch schone Kleider und kostbare Juwelen zu gldnzen,
macht lacherlich.

9. ) wenn dem Substantiv ein Pronomen als Vorlaufer vorangeht.
Sie sind fortgezogen, die Sdnger des Waldes. Vergleiche das erste
Beispiel in 8.; auch wenn das Pronomen hinter dem Substantiv steht,
z. B. Die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn (die Treue ist doch
kein leerer Wahn).

10.) vor dem indirecten Anfuhrungssatze. Karl sagt, er sei krank.
Dagegen vor dem directen Anfuhrungssatze der Doppelpunkt. Karl
sagt: «Ich Mn krank.*

11.) bei kurzen Parenthesen. Wer von euch, fragte der Lehrer,
lcann die Aufgabe Ibsen? Dagegen: Bank an Bank gedrdngt, sitzen
— es brechen fast der Biihne Stiitzen — der Griechen Volker ivartend da.

§ 206. Das Semikolon.
Das Semikolon (der Strichpunkt) verlangt eine langere Pause,

aber eine geringere Tonerhebung als das Komma. Sind die ge-
trennten Satze nicht sinnverwandt, so sinkt, der Sprechton. Das
Semikolon steht:
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1. ) zwischen langeren coordinierten Satzen. Gott ist iiberall zu-
gegen und spendet seine Gaben aus; die ganze Schopfung ist sein Haus;
durch alle Zeiten wirkt sein Segen. *

2. ) also immer, wenn die coordinierten Satze durch subordinierte
ervveiterl sind. Geniefie, was dir Gott beschieden; entbehre gern, was
du nicht hast.

3.) zwischen kurzen coordinierten Satzen, wenn sie durch eine
langere Pause auseinander gehalten werden sollen. Es wird Abend;
die Sonne sinkt an den Rand des Himmels; die Wolken in der Ndhe
fdrben sich roth. Hier ist. der Meinung des Einzelnen und somit der
Schvvankung Raurn gegeben.

4.) zwischen Vorder- und Nachsatz, wenn diese zusammengeset.zt
sind. Wenn die traulichen Schivalben, die uns Jur so lange verlassen
hatten, in unsere Gegenden wieder zuruckkehren; clann durfen wir
schliefien, dass der Sommer nahe ist.

5.) im zusammengezogenen Satze trennt. es die Gruppen sinn-
verwandter, durch Kommata getrennter Satzglieder. Zu den israeli-
tischen Opfern gehorten Ochsen, Schafe, Bocke; Getreide, Mehi, Wein;
Salz, ()l, Weihrauch.

6.) Ebenso kann es sinnverwandte, kurze coordinierle Satze grup-
pieren. Balken krachen, Pfosten stiirzen, Fenster klirr.en; Kinder
jammern, Mutter irren; Thiere icimmern unter Trummern; alles rennet,
rettet, Jluchtet; taghell ist die Nacht gelichtet.

§ 207. Das Kolon.

Das Kolon (der Doppelpunkt) deut.et die Wicht.igkeit des Nach-
folgenden an; im Vortrage wird dieselbe durch eine lange Pause und
durch hoheres Steigen oder t.ieferes Sinken des Sprechtones als beim
Semikolon bezeichnet. Es steht.:

1. ) nach mehreren coordinierten Nebensatzen, denen der Haupt-
satz folgt.. Wer nie sein Brot in Thranen aj]; iver nie die kummer-
vollen Nachte auf seinem Bette weinend saj]: der kenht euch nicht,
ihr himmlisc/len Mdchte. Uber den Strichpunkt hinler ufi sieh § 206, 3.

2.) vor einern zusammenfassenden Schlussatze. Gott ist im Sturme,
der durch die Wdlder saust; du fuhlst ihn im Fruhlingshauche, der
die Blumen weckt; du horst ihn im Donner, der dein Herz erschuttert;
du furchtest ihn im Blitze, der das Ilohe trifft: ja, Gott ist uberall.
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3.) vor direct angefuhrten Woi'ten; vor der indirecten Rede das
Komma. Beispiel § 205, 10.

4. ) wenn zur Erklarung eines Vorhergehenden mehrere Gegen-
stande oder Satze angefuhrt werden. Der Sprechton sinkt. Beispiel
ist, dieser Paragraph selbst.. Es gibt mehrere Arten von Liedern:
meltliche, geistliche, kirchliche etc.

Anmerkung. Hangt die Anfiihrung mit dem zu erklarenden Worte so eng
zusammen, dass der Sprechton nicht sinkt, so macht man nur ein Komma.
Drei JVorter, Glaube, Hoffnung, Liebe, enthalten filr den Menschen eine Quelle
'unendlicher Seligheit.

5.) wenn auf das Folgende besonders aufmerksam gemacht wird.
Nur Eins kann wahrha/t glucklich machen: die Tugend. Es kommt
alles von Gott: Gliick und Ungliick, Armut und Reichihum, Leben
und Tod. Bedenke immer, wenn es um dich sturmt: dem Muthigen
hilft Gott.

§ 208. Der Punkt. Der Gedankenstrich.
1. ) Der Punkt verlangt eine noeh langere Pause, als die bisher

besprochenen Interpunctionen, und das vollige Sinken des Sprech-
tones. Er steht:

a) nach jedem vollstandigen Aussagesatze. Der folgende Satz er-
scheint als ein selbstandiger Gedanke, selbst wenn er mit und an-
fangt. Nach der Ruckkehr Napoleons von Elba vergafien die euro-
paischen Fursten alle Zwistigkeiten und rusteten mit atter Macht. Und
war Einigkeit und Kraftanstrengung gegen den einst so Gewaltigen
nicht dringend geboten?

b) nach Tif.eln, Auf- und Uberschriften, z. B. Lesebuch fur
osterreichische Volkšschulen. Der Graf von Habsburg. Von Schiller.
Morgenblatt.

c) hint.er den abgekurzten Wortern. Eiv. Exc. — Euer Excellenz;
Hr. = Herr; Hm. = Herrn oder Herren.

d) nach Ziffern, um sie als Ordnungszahlen zu bezeichnen, z. B.
Karl V. — 8. Theil. — Laibach am 19. Marž 1881.

2.) Der Gedankenstrich verlangt die langste Pause. Er steht:
a) wenn die Gedanken auf ein Unerwartet.es oder auf ein mit

Spannung Erwartetes vorbereitet werden. Trdgheit gehtlangsam voran,
aber geschwind hinterher geht — die Armut. Besonders wenn dabei
Gegensatze hervorgehoben werden, z. B. Der Wanderer sprach zum
Mond: "Auf Erden — ich, am Himmel — du, wir umidern beide
riistig zu .».
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b) wenn ein Erwartetes nicht. angefuhrt., sondern den Gedanken
des Lesers iiberlassen wird. Deine guten Absichten verkenne ich nicht,
und deine Redlichkeit ist allgemein bekannt, allein —

Anmerkung. Dies ist vornehmlich der Fali bei scheinbar unzusammen-
hangenden Ausdriicken, besonders Ausrufen, und beim Ubergang zu ganz neuen
Gedanken. Sie verlassen mich im Tode — Will mir keiner das Haupt halten?
Heine Sohne! Keine Tochter! — Menschen nur — allein — verlassen — Wehe,
ivehe! — Verzmeifeln — aber nicht- sterben! — *8eht doch, er hat Thrdnen in den
Augen. — Bitte, haltet inneh

c) wenn im Declamieren eine liingere Pause gemachl werden
soli als beim Semikolon. Es braust der Sturm — gewaltig rollt der
Donner — es mičken grausige Blitze durch die dicht-e Finsternis
schon schivinden meine Krdfte — wo ist- ein schirmend Obdach?

d) ebenso statt des Punktes und nach dem Punkfe, dem Frage-
und Rufzeichen. z. B. *Sie lasseh mich allein in dieser furchterlichen
Angst — Ich muss mich zwingen vor der Schwester, ruhig scheinen
und alte Qualen der bedrangten Brust in mir verschliefien. — Das
ertrag’ ich nicht! — Wenn es nun fehlschldgt etc.y> Der Punkt kann
(hinter Angst, verschliefien) auch gesetzt werden. « Wusst’ er die Ge-
fahr, die dich umgab? War er’s, der sie von dir gewand-t? — Dem
trener Lester war dein Engel! —»

e) Die Pause halt, wie das letzte Beispiel zeigt, Rede und Gegen-
rede auseinander.
J) Endlich steht die Pause bei liingeren Einschaltungen (Paren-

t.hesen), wo iibrigens meist die Klammer angewandt. wird. Die Zeit
der Jugend (sie ist die schonste im menschlichen Leben) geht bald voruber.
Bank an Bank gedranget, sitzen es brechen fast der Buhne Stutzen
— der Griechen Volker wartend da.

§ 209. Das Fragezeichen.

Das Fragezeichen verlangl eine ebenso lange Pause wie der Punkt,
aber eine eigenthumliche Erhebung des Toneš. Es steht:

1.) nach einem vollstandigen directen Fragesatze. Wo warst du?
Ferner: IFas lcann ich fur den Armen thun, da ich selber hilfios bin ?
(Satzgefiage.) Thust du das Gute, um das Lob der Menge zu ernten, oder
befriedigt dich das stille Beivusstsein erfullter Pfiicht? (Satzverbindung.)

Anmerkung. Sprechen zwei kurze Fragesatze nur eine n Gedanken aus,
so macht man hinter dem Fragezeichen zwischen ihnen keinen groben Anfangs-
buchstaben und im Sprechen eine kurze Pause. Was, du uieigerst dieti? du
ivillst nicht gehorchen?
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2.) Besleht ein unvollstandiger Anfuhrungssatz aus einem Frage-
wort.e (unvollstandiger Satz), zu welchem nocli ein Aussagesatz
gehort, so steht hinter jenem das Fragezeichen, aber kein groBer
Anfangsbuchstabe. Weshalb? fragte er mich — Weshalb lmst du das
gethan, gesagt. ? u. dgl., fragte er mich. (Dagegen: Weshalb fragte er
mich? d. h. ich will den Grund seiner Frage wissen.)

3.) Ebenso hinter einem substantivierten Frageworte; doch findet
man dies auch ohne Fragezeichen. Mit dem Warum (?) trieb er uns
in die Knge.

Anmerkung 1. Nach der indirecten EVage stelit nur das Komrna, auGer
es enthalt auch der Hauptsatz eine Frage. Wann wir sterben iverden, ist ungeunss.
WeiJ3t du, ivctnn du sterben ivirst?

Anmerkung 2. B to Bes Kom m a sleht auch hinter einem Frageworte,
vvelches den folgenden Fragesatz nur verst&rkt, auf ihn besonders aufmerksam
Tnacht. Wie, ihr honntet de,n. Freund im Stiehe lassen ?

§ 210. Das Ausrufungszeichen.

Es verlangt, keine langere Pause, als der Punkt und das Frage¬
zeichen, und steht:

1.) nach selbstiindigen Interjectionen und Ausrufen. Du kannst
dich selbst. nicht uberwinden? Pfui! — Getrost! Auf Regen folgt
Sonnenschein.

Anmerkung 1. BloBes Komrna nach unselbstandigen Ausrufen. Auch das
Komrna kann vor ach, ja, ei, oh = o entfallen. (Sieh § 205, s, Ausnahme.)

Anmerkung 2. Driicken mehrere Ausrufesatze nur ein en Gedanken aus,
so macht man hinter den Ausrufungszeichen keinen groGen Arifangsbuchstaben
Er lebt! er ist da! es behielt ihn niclit!

2. ) nach lebhaft.en Anreden. Eure Durchlaucht! Lieber Freund!
3.) nach vollsla.ndigen Satzen, welche einen Ausruf, Befehl oder

Wunsch ausdrucken. Geschieht jedoch dieser Ausruf nicht in er-
regter Weise, so geniigt der Punkt.

a) Lass, Herr, des Opfers Dilfte steigen, und mit des Lorbeers
muntern Zweigen belcranze dir dein festlich Haar! (Satzverbindung.)

h) Himmel , wie wohlfeil ist das Leben, wenn man nur froh sein,
nicht es scheinen tvill! (Satzgefuge.)

§ 211. Das Atifuhrungszeichen.

Es schlieBt ein: 1.) die gesprochenen oder geschriebenen
Worte eines andern. Jesus sprach: «Mein Reich ist nicht von dieser
Welt,» «Nicht gebieten werd’ ich dem Sdnger » ; spricht. der Herrscher
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mit lachelndem Munde; <>er steht in des grofieren Herren Pfiicht; er
gehorcht der gebietenden Stunde.» (Dagegen fehlt. es bei n i c h t ge-
sprochenen Wort en. Und ivarfst du die Krone selber hinein und
sprdch’st: Wer mir bringet die Kron’, er soli sie tragen und Konig
sein! mich geliistete nicht nach dem theuren Lohn.)

Anmerkung. In Citaten setzt man statt weggelassener Theile einen hori-
zon talen Strich. Und wdrf7st du die Krone — hinein und sprdch7st: Wer mir bringet
die Kron 7, er soli — Konig sein ! mich geliistete nicht etc.

2.), Citate aus Werken und angefiihrte Sprichworter. Bedenke
immer: «Der Wille macht den Menschen grofi und, klein .» An Hun
bewahrte sich damah: «Er sieht den Wald vor lauter Baumen nicht .*

3.) ein Wort oder einen Ausdruck, um sie von den Satzgliedern
zu unterscheiden; doch geniigt es, sie zu unterstreiehen, im Drucke,
sie auszuzeichnen. Ilute dich, dass nicht das Wort, «zu spat» dir einst
ertont. (Dagegen: Rute dich, dass nicht das Wort zu spat dir ertont —
— dass nicht das in Bede stehende Wort dir zu spat ertont.) Der
freie Platz in Wien, an dem sich Heinrich Jasomirgotts Burg erhob,
heifit noch jetzt «A?n Hofe». Schiller hatte sich durch sein Schauspiel
«-Die Rduber » die Ungnade des Herzogs zugezogen.

§ 212. Die Klammer. Die punktierte Linie.
Die Klammer trennt. eirtgeschobene Worter, Jahreszahlen und

langere Zwischenraume von den Gliedern des Satzes. In Sparta
mussten die Knaben kurz (lakonisch) spreden. TJnter den Stiftungen
Rudolfs IV. ist die wichtigste die Universitdt zu Wien (1365). Die
Klammer umschlieBt Buchstaben oder Silben, um anzuzeigen, dass
dieselben auch wegfallen konnen, Z. B.: War(e)t ihr mit Adelheid(en)
itn IIof(e)?

Die punktierte Linie bezeichnet ausgelassene Worter, wie die
in der Anmerkung des vorigen Paragraphen ervvabnte Pause und
wie der Gedankenstrich.



A n h a n g.

Schreibung, Aussprache und Bedeutung der
gebrauchlichsten Fremdworter.

Franzosische Sprache.

ai =; e. Der Quai (spr. Keh), gemauerter Fluss- oder Hafen-
damm; das Terrain, Boden, (legend; der Refrain, die sich wieder-
holenden Sehiussverse der Strophen eines Liedes.

Fremdworter, die seit langem und oft vorkommen, nennen wir
e i n gebiirgerte und sehreiben sie deutsch.

Das Militar (nicht —air), der Secretdr, die Migrane, Kopfgicht.;
dagegen: der Trdin, Eisenbahnzug, Gepack und Tross eines Heeres.

ail = alj’. Die Bataille, der Kampf, die Schlacht; das Bataillon;
die Medaille, eine Gedenkmiinze; das Medaillon, ein kleines Rund-
bildchen; das Detail, Einzelnes, Detailverkauf ete. Die Mitrailleuse
(spr. -aljos), Kugelspritze.

au = o. Die Chaussie (spr. Sehosseh), KunststraBe; die Epau-
lette , Achselquaste; der Fauteuil (spr. —tolj’), Armstuhl.

Wort.er, die noch ganz an das Latein erinnern, werden auch
lateinisch ausgesprochen. Causal, Caution, Glausur.

e im Auslaute ohne Accent wird gew5bnlich nicht ausgesprochen,
wie es denn auch in der deut.sehen Volks- und Gmgangssprache
als Auslaut oft wegfallt, z. B. der Schwab, Tiirk, Aff, ich hab, ich
geh etc.

Die Baisse, das Sinken des Geldwertes an der Borse; die Remise,
Wagenschuppen; das Parterre, das Coupč (spr. Kupeh).

In haufiger vorkommenden und eingebiirgerten Wortern spricht.
man das e am Ende aus. Die Cousine (spr. Kusine), die Domiine,
Staatsgut,; die Depesche; die Bagatelle, Geringfugigkeit, Tand.
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e a Is Inlaut. ist zwischen Consonanlen, die sich in der Aus-
spraehe verbinden lassen, sl umm. Das Bureau (spr. Biiroh), Scbreib-
Amtsstube; das Plateau, das Tableciu ef.c. eau also = oh.

eil = elj’. Die Bouteille.
euil = olj’. Der Fauteuil, das Feuilleton (spr. Folj’t.ong’), Zeitungs-

theil fur wissenschaftliche Artikel.
en und em = ang’, wobei das g nicht ganz ausgesprochen

wird. Das Entrk, Eingang, Eintrittsgeld; das Emblem (spr. Ang’blehm),
Sinnbild; engagieren (spr. ang’aschieren mit geschwachtem sch [= sla-
vischem £]); die Enveloppe, Hulle, Umschlag.

eu und oeu = o. Der Condudeur, das Malheur (.h wird nicht.
ausgesprochen); der Marodeur, Nachziigler, Plunderer; Coeur-Ass;
der Lieutenant, gevvohnlich Leutnant ausgesprochen.

Eingeburgert: Der Pobel, das Manover, das Mobel, delicios etc.
oi = oa. Das Lavoir, Waschschiissel; das Trottoir, Gehweg

an der Hiiuserreihe; die Toilette, der Anzug; die Soirče, Abend-
unlerhaltung; das Iiepertoir, Aufzahlung der Dramen einer Biilinc,

ou = u. Der Souveran, Alleinherrscher; der Tambour; der
Courier, Reitbote; der Gouverneur, Statthalter, Hofmeister; die Gou-
vernante, Erzieherin; Cours auf der Borse; coursieren, in Umlauf sein.

Eingebiifgert. oder mehr an das Lateinische erinnernd: Die
Truppe, Gruppe, Blessur; der Discurs, Gesprach; Schuleurs, cursiv.

u = ii. Die Revue (spr. Rewiih), Heerschau; die Bureaulcratie,
Beamtenherrschaft; das BUlletin (spr. Bulletang’); die Tournure,
Haltung und Wendung des Leibes.

Eingeburgert oder mehr an das Latein erinnernd: Die Lecture,
die Broschure, successiv, nach und nach; die Suprematie, Oberherr-
schaft.

Fremde Consonanten.
C lautet. im Franzosischen vor e und i wie fi.
Die Arcihrengarde, Leibvvache am k. k. Plofe; das Bracelet

(Pl. —tte), Armband; die Farce, Posse, Fiillsel; daher farcieren, mit.
gehacktem Fleische fullen; die Force, Macht, Zwang; daher forcieren,
erzwingen; forcierte Marsche, Eilmarsche; Fagence (spr. Fajang’C),
Halbporzellan; GlacShandschuhe; das Glacis (spr. GlaCih), Festungs-
abdachung, Spaziervveg um die Festung; die Nuance (spr. Niiang’8),
Abstufung in der Schattenvertheilung, kleiner Unt.erschied; das Ser¬
vice, Tischbesatz, Tischgerath; die Trače, Entwurf eines Weges; daher
tracieren, den Bau eines Weges vorzeichnen.

13Heinrich, deutsehe Grammatik i'. d. 11. 01.
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Hiiufig gebraucht. oder an das Laleinische erinnernd, daher
c wie 0 ausgesprochen in Gentner, Centrum, Concert, December,
Medicin, Officier, Percent, Process, Scepter, judicieren und Cigarre,
ferner alle auf —cieren et.c. Dagegen bronzieren, von Bronze, Glocken-
speise; skizzieren von Skizze; strapazieren von Strapaze; spazieren,
sich caprizieren und tapezieren; naturlich auch das deutsche stolzieren.

Eingebiirgert. und deshalb mit z geschrieben: Die Finanzen,
die Justiz, das Porzellan etc.

Im Italienischen lautet c vor e und i wie tsch. Das Cello,
die Kniegeige; der Cellist.

Vor anderen Buchstaben als e und i lautet c in der lat.einischen
und den von ihr abgeleiteten romanischen Sprachen wie k. Casse, Co-
lonie, Corporal, Director, October; franco, dagegen das deutsche frank
und frei; der Frank , die Miinze; massacrieren ; die Tuberculose, eine
Brustkrankheit; Rococo, Kunststil und Kleiderform vor 200 Jahren.

Soli c vor a, o, u im Franzosischen wie fi gelesen vverden, so
setzt man die Cedille darunter. Die Fagade, Vorderseite eines Ge-
baudes; Polka frangaise; der Gargon, Junggeselle, Diener (besonders
in Gast.hausern).

cc wird beibehalten. Der Accent; die Accuratesse, Genauigkeit.;
der Succurs, Hilfe, Hilfstruppe.

ch lautet a) im Franzosischen wie sch, b) im Italienischen
wie k. a) Der Chef, Vorgesetzte; der Champagner; die Charade, eine
Art. Rat.hsel; die Charge (spr. Scharsch mit vveichem End-scA), Last,
Amt, das Abfeuern der Gewehre im Kampfe; charmant , lieblich,
reizend; das Orchester, Musikcbor; der Italiener sagt Orkester.

Die aus dem Griechiscben stammenden: Cholera, cholerisch,
Chor u. a. spricht der Italiener und Deutsche mit k aus.
Eingebiirgert und deshalb mit sch geschrieben: Die Brosche,

Vorstecknadel mit einer Figur; die Broschure , kleine Druckschrift,
Heft; broschieren, heflen; die Manschette, marschieren etc.

ck kommt nur in deutschen und in folgenden Fremdworlern
vor: Der Arrack, Reisbrantvvein: die . Baracke, Lager-Feldhiitte;
barock, verschoben rund, vvunderlich, seltsam; bloclcieren, eine Festnng
einschlieCen; das Dock, Wa.sserbecken zum Ausbessern von Schiflen;
der Frack (Pl. die Fracke), der Heiduck, ungarischer FuCsoldat., un-
garisch gekleideter Diener; der Joclceg (spr. Dschoki), Pferdehandler,
Reitbursche; das Leck , Schiffsritze, durch vvelche das Wasser ein-
dringt; das Niclcel, ein Metali; das Picknick, Mahi, das die Theil-
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nehmer selbst bezahlen; der SocJcel, Fufigestell, SaulenfuB; der Stuck,
Gipsmortel; aber die Stuccatur, Arbeit aus Gipsmortel an Bauwerken.
co, con, col, com, cof \vird beibehalten. Cooperator; Collecte,
Sammlung; Commune, Gemeinde; correspondieren.

g, j. Im Franzosischen lautet g vor e and i, j aber im m er
wie das milde sch in Genie (wie slavisches ž). Der Gendarm, die
Giraffe; das Negligee, Haus- oder Nachtkleid; negligieren, vernach-
lassigen; die Loge; das Logis (spr. Loschih), Wohnung; logieren,
wohnen; engagieren (spr. ang’aschieren), anwerben; der Page; die
Eguipage, Kleidung, Kriegs- und Reisegepack, Wagen und Pferde,
Schiffsbemannung; eguipieren, kleiden, ausriisten, ein Schiff bemannen;
die Jalousie, Eifersucht; Plur. die Jalousien, Fenstergitter; Jean (e wird
nicht ausgespr.), Jeanette, Johann, Johanna; das Journal, Tageszeitung.

Erinnert das Wort. mehr an das Lateinische, so wird es
lateinisch ausgesprochen. Legislative etc. Die Jury (englisch), Ge-
schvvornengericht.

Das italienische g vor e, i = dsch. Das Giro, der Geld-
umlauf, schriftliche Ubertragung von Wechseln; girieren, Weehsel-
forderungen auf einen andern iibertragen.

gue, gui schreibt der Franzose, um ge, gi auszuspreehen. Die
Guirlande (u wird nicht. ausgesprochen), Blumen-oder Frucht.gewinde;
die Guitarre; die Intrigue, Kniffe, Ranke, Hinterlist.; intriguieren,
Ranke schmieden; Guillotine, Fallbeil.

gn — nj (franzosisch). Die Compagnie; der Compagnon, Gesell-
schafter, Geschaftsgenosse; magnifilc, prachlig.

k in griecbisehen Worlern wird beibehalten, also auch in Deka—,
IIek~, Kata-, Kilo, -krat und in der Endsilbe kal. Das Dekagramm,
das Hektar, der Hektoliter; die Katakombe, Leichengevvolbe; der
Katalog, das Kilometer; der Autolcrat, Selbstherrscher; der Artikel;
die Makel, Fehler.

Ausgenommen. Rhinoceros, Diocese, Centaur.
Note. 1.) Das lateinische c gab man im Griechischen mit k wieder; z. B.

Časar, Kaisar, woraus das deutsche Kaiser entstand.
2.) Fiir das griechische k schrieben die Romer c; z. B. Themistokles —

= Themistocles, Phokion — Phocion. 1

1 Und da ihr erst in der 3. Classe griechische von lateinischen Wortern
unterscheiden lernt, so haben wir in diesem Buche auch die griechischen Namen
lateinisch geschrieben, wie dies in den lateinisch-deutschen Ubungsbuchern ge-
schieht.
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qu. Das franzosische qu lautet wie k. Der Banquier (spr. Bang'kieh),
Geldhandler; der Ligueur , feiner, siiBer Brantwein; der Margueur,
Kaffeehausdiener; der Marquis (spr. —kih), Markgraf; die Marquise
(spr. —kis), Markgrafin.

In lateinischen Wortern spricht man qu als hw aus. Der
Aquaduct, Wasserleitung; das Aguarell, Wasserfarbenbild; das Aqui-
noctium, Tag- und Nachtgleiche.

Eingebiirgert: Das Banketi, Gastmahl; die Flanhe, Seite, Heer-
fliigel; kokett , gefallsuchtig; die Rakete, die Trafik und so alle auf
—ilc = ique.

s am Ende is t im Franzosischen tonlos. Der Commis, das Palais,
der Marquis, aber ausgesprochen in die Marguise u. dgl.

Merke. Das Genie, Plur. die Genies etc., wo das s ausgesprochen
wird. Das Corps (spr. Kohr), Korper, Heeresabt.heilung, Burschen-
schaft auf Universitaten; Plur. die Corps (spr. Kohrs).

tia, tie, tio, tiu, wo das t wie z lautet, wird beibehalten. Mar-
tialisch, heldenhaft,, kraftig wie der Gott Mars; Patient; partiell, theil-
weise; Nation; Condition, Bedingung, Dienst; Station, Spatium, Horatius.

v = w. Die Enveloppe (spr. Ang’w—, sieh oben*' bei en)-, die
Vanille.

z, —anz, —enz. Die Distanz, Entfernung; die Abstinenz, Ent-
haltung; die Gazelle; das Hazard (spr. Hasar), Wagnis; hazardieren,
nicht —t—), aufs Spiel setzen; Kanzel, Polizei, Provinz, Spezerei,
Terzett, Zirkel, Zither, Zone.
Silbentrennung. Di-sciplin, Distanz, constant u. dgl.;

Distichon, distinguieren, Districi, Existenz, Hemi-sphare, Hospiz,
Horoskop, Teleskop u. dgl.; in-scenieren, Manu-script, inscribieren
u. dgl.; Prospect, Re-spect u. dgl.; trans-parent u. dgl.

Mit groGen Anfangsbuchstaben
werden geschrieben:

1.) das erste Wort eines Abschnitles, eines Verses, nacb einem
Punkte (.), Frage- (?) und Ausrufungszeichen (!), nach einem Kolon (:),
wenn die Worte eines andern so wiedergegeben werden, wie er sie
gesprochen oder geschrieben hat, d. h. in der directen Rede, v... B.
Da fragte Vater Riese: «Was kast du Kind gemacht?»

Anmerkung. Hinter Frage- wie hinter Ausrufungszeichen (s. § 210, Anra. 2)
steht kein groBer Buchstabe, wenn das, was folgt, mit dem, was vorhergieng, zu
einem Satzganzen verbunden ist, z. B. Was ivolltest du mit dem Dolche? sprich!
entgegnet ihm finster der Wiitherich. Er lebt! er ist da! es behielt ihn nicht!



197

2.) die Substantive und substantivisch gebrauchten Wort.arten,
z. B. der Reiche, das Schone, der Meinige, die TJmrigen, Gedrucktes
und Geschriebenes, Folgendes, das Glanzende, das Lesen, das Zustande-
kommen, das traute Du, das Wenn und Aher, ein jammervolles Ach,
eine Zeitlang, eine Handvoll, an Kindesstatt; nichts Gutes, viel Schlech-
tes, etwas Neues.

3.) die von Personennamen abgeleit.et.en Adjectiva, z. B. das
Meier’sche Handlungshaus, Mozart’sche Opern. Bezeiclmen sie jedoch
mehr die Eigenschaft als den Besitzer oder Urheber, so scbreibt man
sie klein, z. B. die socratische Weisheit, ein homerisches Geldchter.

Anmerkung. Worter wie: Das Laibacher Moor, die Reifnizer Siebe,
die Lacker Batin etc. sind eigentlich Substantive im Genetiv Plur. und werden
demnach mit grofiem Anfangsbuchstaben geschrieben. (Ein Adjectiv hinter dem
bestimmten Artikel endigt im Sing. nicht auf er, sondern auf e.) Sieh § 106.

4.) die Adjectiva und Ordnungszahlen, die mit dem Artikel hinter
einem Eigennamen st.ehend gleichsam ein Theil des Eigennatliens
geworden sind, z. B. Karl der Grofie, Josef der Zweite. Es trennt
sie kein Kotnma vom Eigennamen.

5.) die Adjectiva und Pronomina in Titeln, wie: Ew. Majestat,
Se. Hoheit, Se. Excellenz, Geheimer Rath.

6. ) in Briefen das personliche und zueignende Pronomen, wenn
es sich auf die angeredete Person bezieht.

Anmerkung. In Erzahlungen wird das personliche Fiirwort der zweiten
Person bei der Anrede klein geschrieben, aufier es steht in der Mehrzahl und
bezieht sich auf nur Eine Person, z. B. Er sagte: tleh iverde dieti abholen, ivenn
du es iciinschest.i Er sagte: «Jch iverde euch, liebe Freunde, abholen, tvenn ihr
es iviinschet .» Er sagte: «Ich hole Euch, lieber Freund, mit Vergniigen ab, tvenn
Ihr es iviinschet .» Das personliche Fiirvvort der dritten Person wird sovrohl im
Singular als auch im Plural grofi geschrieben, z. B. Er sagte: tleh hole Sie ab,
mein Herr, tvenn es Ihnen bdiebt.* Er sagte: tleh hole Sie ab, metne Herren,
tvenn es Ihnen beliebt.»

Nicht mit grofien Anfangsbuchstaben
schreibt man:

1.) Substantive, wenn sie verwandelt sind in:
a) Adjective, z. B. er ist mir gram, du bist schuld;
b) Adverbien, z. B. abends (aber: des Abends), flugs (— sehnell),

eingangs;
c) Prapositionen, z. B. kraft gottlicher Einsetzung, laut des

Befehles, angesichts des Jleeres;
d) Bestimmungsworter in zusammengesetzten Verben, z. B.

achtgeben, er gibt acht, haushalten, sie halt haus;
e) Bindeworter, z. B.falls;
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2.) die von Orts- und Voiksnamen abgeleiteten Adjectiva, z. B.
romische Alterthumer, osterreichische Armee;

3.) die Pronomina und Zahlw5rter, z. B. jemand, keiner, der eine,
wir zwei, das ndmliche, das andere, alles iibrige ete.;

4.) adverbiale Ausdriicke, z. B. am besten, am schonsten, aufs beste,
aufs schonste etc.;

5.) in formelhaften Verbindungen, z. B. arm und reich, jung und
alt, den kurzeren ziehen (verstehl; sich dabei: Halrn), das iveite (Feld)
suchen.

Anmerkuiig. 1.) Praposition und Substantiv, wenn dieses klein geschrieben
wird, findet man jetzt sehr haufig zu einem Worte vereinigt, z. B. infolge, anstatt,
vonstalten, zutheil tverden = zutheilwerden, iiberhandnehmen.

2.) Schreibt: Er hatte zioei Sotine; der jungere starb (nicht Jiingere, denn
es ist ein Adjectiv). Dagegen: Er ist ein JleiJHger Knabe, und dem FieiJHgen (hier
Substantiv) gekort die Welt. Streite nicht mit ihm, denn du bist ein verniinftiger
Mensch, und der Vernunftige (hier Substantiv) gibt nach. 1

1 Von der Aufnahme eines Worterverzeichnisses kann Umgang genommen
werden , da jeder Schiiler die Broschiire »Regeln und Wbrterverzeichnis fur die
deutsche Rechtschreibung, Preis 10 kr. Wien, Schulbiicherverlag,» besitzen soli.
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der directen Frage .... 152
167. Der Temporalsatz verkurzt.
168. Attribulive und temporale Par-

ticipien.154
169. Der Temporalsatz verkurzt in

deri absoluten Accusativ.
170. III. Die Modalsatze . . . 155
'171. A. Der Comparativsatz . . . 156
172. Zusammenziehung der Com-

parativsatze mit ude und als 158
173. Der Comparativsatz mit andern

Conjunctionen als ude u. als.
174. Der scheinbare, mit indem

(==. udihrend) eingeleitete
Comparativsatz.160

175. B. Der Conseco tivsatz .... 161
176. Consecotivsatz oder a) Subject¬

satz, b) Objectsatz? . . . 162
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177. Der Consecutivsatz in der Form
eines Hauptsatzes .... 163

178. IV. Die Adverbialsatze des
Grundes.

179. A. Der Causalsatz im engeren
Sinne.164

180. Der Causalsatz mit tveil etc. in
eine Apposition verkurzt . 165

181. Der Causalsatz in der Form
eines relativen Attribut-
satzes.166

182. Mit dass eingeleitete Causal-
satze.167

183. Der Grund als Adverbiale, als
coordinierter, als subordi-
nierter Satz.

184. B. Der Finalsatz.168
185. Der Finalsatz verkurzt in einen

Inlinitiv mit um zu oder zu.
186. Der Finalsatz in der Form

eines relativen Attribut-
satzes.169

187. Object- oder Finalsatz?
188. C. Der Condicionalsatz . . .170
189. Der Condicionalsatz in der Form

einer direoten Frage, eines
Wunsches oder Befehles . 171

190. Der Condicionalsatz in derForrn
eines relativen Attributsatzes
und verkurzt in eine Appo¬
sition .172

191. Unterscheidet den Condicional¬
satz mit wenn vom Tempo-
ralsatze mit wenn . . . .173

192. Condicionalsatz oderTemporal-
satz ?

193. D. Der Concessivsatz . . . .174
194. Der unechte Concessivsatz mit

icahrend, ivogegen .175
195. Der Concessivsatz mit derWort-

folge einer directen Frage,
eines Befehles.176

§ Seite
196. Der Concessivsatz als schein-

barer Attributsatz und ver-
kiirzt in eine Apposition . 176

197. Der mehrfach zusammen-
gesetzte Satz.177

198. I. Die mehrfache Satzverbindg. 178
1.1. Das mehrfache Satzgefuge.

199. A. Bestehend aus einem Haupt-
satze u.coordiniertenNeben-
satzen.

200. 201. B. Bestehend aus einem
Hauptsatze und mehreren
einander subordinierten Ne-
bensatzen.180

202. Wiederholende Ubersicht der
Satzarten.182

203. Participialconstruction .... 183
204. Satze mit dass, verkurzt in In-

finitive mit zu.

Wiederho!ende Lehre von der
Interpunction.

205. Das Komma.184
206. Das Semikolon.186
207. Das Kolon . -.187
208. DerPunkt. Der Gedankenstrich 188
209. Das Fragezeichen.189
210. Das Ausrufungszeichen . . . 190
211. Das Anfuhrungszeichen.
212. Die Klainmer. Die punktierte
Linie.191

Anhang.
Sohreibung, Aussprache und Bedeutung
der gebrauchlichsten Fremduidrter.

Franzosische Vocale ..192
Fremde Consonanten.193
Silbentrennung.196
Mit groilen Anfangsbuchstaben

schreibt man.
Nicht mit grofien Anfangsbuch¬

staben schreibt man . . .197
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