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Vo r r e d e.

Audi dieser Band* meiner Grammalik bittet um eingehende,
freundliche Beurtheilung nach den '«Insl.ructionen», den dort empfoh-
lenen Mustervverken, den neueren Sprachforschungen iiberhaupt und
endlich nach den Bediirfnissen eines unseren Schulverhaltnissen an-
gepassten Unterrichtes.

Die «Instructionen» bedeuten fur den deutsch-grammatischen
Unterricht in Osterreich eine neue Zeit; erstens schon deshalb, weil
sie denselben in Stufen ertheilen lassen, wie er in Deutschland schon
lange vorgenommen wird, auf der ersten in «elementaren, auf der
zweiten in «systematiseher» Weise. Daran schlieGen sich im Ober-
gymnasium wissenschaftliche Abhandlungen liber die \vichtigsten
Erscheinungen im Leben und der Geschichte der Sprache.**

Aber die Abstufung des Unterrichtes ist keine bloGe Abtheilung
der Materie; die «Inst,ruct.ionen» verlangen zweitens, dass sich Geist
und Methode des Unterrichtes andern. Eine nur auGerliche und nutzlose
Trennung ware es, wollte man in einem systematisch fortlaufenden
Buche vielleicht durch verschiedene Leltern bezeichnen, was auf der
einen, was auf der andern Stufe gelernt werden solle. Die Schiller
vvurden da, wie die Jugend schon ist, gerade dasjenige lesen, was
den spateren Classen vorbehalten bleiben solite. In dieser Erkenntnis
lehrt — um jene Biicher zu ubergehen, die den friiheren Auflagen des
meinigen zugrunde lagen —- auch Dr. O. Lyon in den zwei Banden

* Der erste hat mittlerweile eine neue, unveranderte, die 10. Auflage erlebt.
Sie wuvde mit hohem Min.-Erl. v. 26. August 1886, Z. 16 678, genehmigt.

** Sie ziim Abschlusse zu bringen, war mir trotz ununterbroehenen FleiGes
bisher nicht. moglicli; hoffentlich erscheinen sie im nachsten Sommer als An-
hang des vorliegenden Buches.
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seines «Handbuches der deutschen Sprache fur hohere Schulen*
(Leipzig, B. G. Teubner, 1885) denselben grammatischen Stoff zuerst in
elementarer und dann in svstematiseher, natiirlich zugleich erweitern-
der Art.. Prof. Dr.L.Frauers «Neuhochdeutsche Grammatik* (Heidel¬
berg, C. Winter, 1881) setzt ein elementares Wissen voraus, zwingt
aber. den Lernenden durch Fragen, sich dasselbe ins Gedachtnis
zuruckzurufen, worauf sie es verlieft. und vervollstandigt. Seinem
Beispiele folgen wir, wie das die Instruetionen aueh verlangen. Doeh
finden Lehrer und Schiller bei schwereren Partien die Stellen des
ersten Bandes citiert, wo das der systematischen Erweiterung noth-
wendigerweise Vorausgehende nachzuschlagen ware* Und eine tie-
fere Griindlichkeit in Kenntnis und Flandhabung der grammatischen,
namentlieh aber der stilistischen Formen ist, unumganglich nothig,
werm jene, zum Gliick oft unberechtigte , vornehme Geringschatzung
aufhoren soli, mit welcher hie und da noch immer auf osterrei-
chische Schriften herabgesehen wird. So habe ich denn aueh die
in PreuBen eingefuhrte, ebenfalls zweist,ufige und in zwei Bandchen
erschienene «Deutsche Schulgrammatik» von Wilmann (6. Auflage,
Berlin, P. Parey, 1885) fleiBig zurathe gezogen. Ihre Grundlage bildet
an vielen Punkten das ausgezeichnete, umfangreiche Werk von
A. Engelien: «Grammatik der neuhochdeutschen Sprache » (Berlin,
W. Schultze, 1. Aufl. 1867, 3. Aufl. 1883). Schon in der Formenlehre
eines griindlichen Schulbuches findet manches seine Verwendung,
was die physiologischen und psyehologischen Sprachforscher zutage
gefordert haben. Hermann Paul s «Principien der Sprachgeschichte»
(Halle, M.Niemeyer, 1880) macht Dr. 0. Behaghel in seinem Werke
«Die deutsche Sprache* (Prag und Leipzig, Tempsky, 1866) den-
jenigen zuganglich, die in einer hochvvissenschaftlichen Diction eine
Erschvvernis des Verstehens und infolge dessen bald aueh ein Hin-
dernis der Fortdauer ihres Interesses erkennen miissen. — Gleichwie
sich in dem hier vorliegenden Bande Riickblicke auf jene Punkte
des ersten finden, die gleiehsam die Briicken zwischen beiden

* Deshalb wird ein strebender Schiller den ersten Band ins Obergymna-
sium mitnelimen; ja, er kann denselben, wie den zweiten, wohl aueh noch iin
Leben benothigen. Gut wird es sein , \venn beide Bande zusarnmengebunden
werden.
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abgeben, so eroffnen sieh in demselben manche Aussichten auf den
Unterricht itn Obergymnasium. Mehrere von diesen Stellen werden
an Paul erinnern, vvahrend mir Behaghel erst nach Fertigstellung
des Manuscriptes zukam. (Auf Seite 124 hatt’ ich der ersten Note
hinzufiigen sollen: »Naheres iiber formale und Bedeutungsgruppen
im Obergymnasium», damit der irrigen, vielleicht doch mogliehen
Meinung vorgebeugt vviirde, nur diese Vorgange wiiren unter obigen
Terminis zu verstehen. Vergleiche diesen § 79 mit dem IX. Cap. bei
Paul) Auch Dr. Ph. W ege n er betrachtet die Spraehe als eine der
psyehischen und physischen LebensauBerungen des Menschen, und
auch sein Werk «Untersuchungen iiber die Grundfragen des Sprach-
lebens* (Halle, M. Niemeyer, 1885) leistete mir nieht erst ftir die
Grammatik des Obergymnasiums, sondern schon tur die Formen-
und Casuslehre gute Diensle. Freilich pflege ich nicht blindlings ab-
zuschreiben; die eigenen Beobaeht.ungen in einer achlundzwanzig-
jahrigen Lehrerthatigkeit bescheiden unterzuordnen war meinePflicht;
aber oft durfte ich es ftir mein Recht halten, die sorgfaltig gepriiften
nicht zu unt.erdriicken. Dass die trefflichen Arbeiten von Strobel
(Graser, Wien 1885), Seemtiller und Prosch (Holder, Wien 1885),
sowie die besseren Schulgrammatiken der Gegenwart gerechte, dank-
bare Beachtung gefunden haben, bedarf wohl keiner Ervvahnung.

Die «Instruetionen» leiten, wie oben gesagt, auch ftir den
Geist. und die Methode des Unterrichtes einen groBen Fortschritt
ein. Sie anerkennen R. Hildebrands Worte: «Der alte, hohle
Formalismus — der starren, Furcht und Schreck einjagenden Lelir-
biicher •— muss auch im grammatischen Unterrichte unberechtigt
sein und muss auch da durch ein lebenvolles Verfahren zu ersetzen
sein.» («Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule et.c.» Leipzig
und Wien, J. Klinkhardt, 1879, S. 15 u. 17.) Die Spraehe soli unter
bestandiger Selbstthatigkeit der Schiller in einer die Phantasie an-
regenden und Liebe erzeugenden Weise durch die Spraehe selbst
erklart werden. Mochte doch die Neubearbeitung meines Buches in
noch hoherem Grade als die friiheren Auflagen beweisen, dass ich
ein warmer Anhiinger dieser allein richtigen und von den «Instruc-
tionen* verlangten Methode war und bin. Freilich kanu das Lehr-
buch dieselbe nicht vollstandig einhalten, der lebendige Unterricht
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in der Schule dagegen wird ihr, die Winke der Grammatik be-
nutzend, iiberall und immer gerecht zu werden bemiiht sein. Haben
die Schiller unter der Leitung des Lehrers irgend eine Regel selber
gefunden, so werden sie glaubig und willig andere, zu deren Ab-
leitung es an Zeit gebricht, annehmen und dem Gedachtnis ein-
pragen. Die schwierige Aufgabe eines Gymnasiaiprofessors ist gelost,
wenn er seinem Gegenstande die Liebe der Schiller gewinnt. Denn
Ausbildung in demselben erreichl die Mittelschule nie, sie ist immer
das Verdienst der Selbstthatigkeit an der Universitat und — im
Leben. — Hat sich der Lehrer an Hildebrands Werk Einsicht und
Kraft geholt, so wird er Kerns Buche «Zur Melhodik des deutschen
Unterrichts* (Berlin, Nicolai-Stricker, 1883) manchen praktischen
Wink verdanken wol!en. — Nur ein Missverstandnis kann annehmen,
als verbolen die «Instructionen» jedes Zuriickgreifen auf altere
Sprachformen. Ich habe es mir an zwei Punlden erlaubt,, weil ohne
dasselbe die neuen Formen nicht klar genug begriffen werden.

Die Formenlehre ist nicht zu ausgedehnt. Manche Dinge
finden sich so oft, als sie Seiten der Betrachtung darbieten, ihre
Erlernung macht also keine Schwierigkeit; anderes wieder dient
vorzugsweise zum Behufe des Nachschlagens; das Sach- und Wort-
verzeichnis erleichtert dies. Die Anlegung desselben hatte ich mir
zu leicht vorgestellt., und bei einem etwaigen Neudruck soli es besser
werden.

Fur die Behandlung der Casuslehre geben die «Instrue-
t.ionen» zwei Wege an; ich vereinige beide. Das Gleiche thun sie
beziiglich der des zusammengesetzten Satzes in der IV. Classe. Sie setzen
voraus, dass die syntaktischen Kategorien von der II. Classe her im
Gediichtnisse des Schiilers «noch fesi. haften*, gestatten zwar ihre
Wiederholung, verlangen aber innerhalb der Syntax Stilistik,
und zwar vorzugsweise durch Aufgaben eingeilbt. Diese Forderung
enthitlt eine wahre Wohlthat fiir Schiller und — Lehrer. Werden
die stilistischen Aufgaben meines Buches unter der Fiihrung des
Frofessors mit allem FleiBe durchgearbeitet, so wird der Schiller
nicht nur seine «Lecture zu beurlheilen* vermogen, sondern auch
selbst. stilistisch gute Aufsiitze liefern. In zweifelhaften Fallen wird
er den Ort zu finden wissen, wo er sich Raths erholen kann.
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Frauer und Lyon waren mir in diesem Theile Wegweiser. Docli
habe ich dem Schiller die Bestimmung der synt.aktischen Kategorien
dadurch erleichtert, dass ich die Satzarten als Rahmen der Stillehre
in kleineren Gruppen vornahm. Es wird auch innerhalb dieser noch
genug zu thun geben.

Das herrlichste Denkmal, welches das deutsche Volk sich selbst.
aufgestellt. hat, ist die Synt,ax seiner Sprache. Dass gewiegt.e Schul-
manner, wie J. Rappold und Joh. Schmidt, in der Zeilschrift fur
osterr. Gymnasien erklarten, ich finde mich in den Siilen und Ge-
machern dieses Palastes gut zurechte* ist der Stolz meines Lebens.
Wenn meine Liebe zum Gegenstand und mein ihm gewidmeter FleiB
die Kritik beeinflussen diirften, so wiirde ich zu derHoffnung berechtigt
sein, der vorliegende Band werde das mir zutheil gewordene Lob
nicht schmalern oder gar aufheben.

Ich breche den Geleitsbrief und die Vertheidigung meines
Buches ab in der Hoffnung und mit der Bitle, die Herren Fach-
genossen mogen es mit Wohlwollen anhoren, wenn es nun selber
fur sich redet. Wo es fehlt, werden sie ihm eine giitige Zurecht-
weisung nicht versagen. Im vorhinein spreche ich ihnen dafiir
meinen innigsten Dank aus.

Meinem ehemaligen Schiller, jetzigen Collegen, dem suppl.
Lehrer Herrn Lukas Pintar danke ich auf das warmste fiir seine
aufopfernde Theilnahme bei der Correctur auch dieses Bandes.

* Prof. J. Rappold schrieb im Dezember-Hefte 1873, S. 553 ff., unter an-
derem: «Gerade diese Grammatik habe ich mir zu dem genannten Zvvecke aus-
gesucht, weil sie in ihrem syntaktischen Theile nach meinem Urtheile die beste
ist von allen bisher erschienenen, die ich genauer kenne.s — Prof. Joh. Schmidt
im VI. Heft 1885, S. 213: «Besonders gelungen ist die fiir die zweite Classe be-
stimmte Partie: die Art, wie der Verfasser das Satzgefiige behandelt, darf als
mustergiltig bezeiclmet werden.»

Lai bach am 13: Oktober 1886.

Der Verfasser.





Sachverzeichnis.

I. AMheilung. Fiir die dritte Classe.

Einleitung.
§ 1. Grammatik. § 2. Sprache. § 3. Wort, articulierter Laut, Buchstabe.

§ 4. Sprache im engeren Sinne, Sprache eines Volkes. § 5. Reden itn weitesten
und engsten Sinne. § 6. Kindersprache; sagen. § 7. Sprache der Erwachsenen.
§ 8. Theile der Grammatik.

F)ie Formenlehre.
§ 9. Die Wortarten oder Redetheile.

Die Nomina.
Das Substantiv. § 10. Eintheilung nach der Bedeutung. §11. Eigentliche

und uneigentliche Bedeutung. § 12. Eintheilung nach Begriffsmerkmalen. Das
Geschlecht: § 13. Eintheilung nach dem Geschl. § 14. Die Bestimmung des Geschl.
§ 15. Gleichlaulende Subst. von verschiedenem Geschl., weil von verschiedener
Bedeutung. § 16. Die Zalil. — Die Declination: § 17. Die schwache Decl. —
Die drei starken Decl. der Masculina und Neutra. § 18. Unterschiede zvvischen der
starken und schwachen Decl. § 19. 1. Hauptform der starken Masculina und
Neutra. 2. Erste Nebenform. 3. Zvveite Nebenform. Nabereš und Aufgaben:
§ 20. Zur Hauptform. § 21. Zur ersten Nebenform. § 22. Zur zvveiten Nebenform.
§ 23. Die zwei starken Declinationsformen der Feminina. § 24. Die gemischte
Decl. § 25. Sehwankungen und Doppelformen an Subst. desselben Geschl.
§ 26. Decl. der Eigennamen: A. Bersonennamen. B. Geographische Namen.
§ 27. Mehrere Namen einer Person. Titel vor oder hinter dem Namen. § 28. Decl.
der Fremdworter.

Der Artikel. § 29. Unterschied zwischen dem bestimmteu u. unbestimmten.
§ 30. Unterschied: I, ztvischen dem bestimmten Artikel und dem Demonstrativ-
pronomen; 11. zwischen dem unbestimmten Artikel und dem Zablwoi'te. § 31. Der
Artikel wird nicht gesetzt:

Das Adjectiv. § 32. 1. a) Unterschied zwischen Adj. und Adverb. b) Begriff
und Name. 2.) Als Satzglied. (Anm. 1. Nur priidicativ. Anm. 2. Substantiva als
Adjectiva gebraucht. Anm. 3. Nur attributi^e Adj. Anm. 4. Von Stoffnatnen ab-
geleitete.) § 33. Eigentl. und uneigentl. Bedeutung. Tropen. — Declination.
§ 34. Die starke. § 35. Die sclnvache. § 36. Die gemischte. § 37. VVegfall der
Flexionssilbe. (4. Unflectiert bleiben:) § 38. Wegfall des e in denen auf en, er, el.
§ 39. Sehwankungen in der Declination. § 40. Mehrere Adj. bei einem Substantiv.
(Anm. 1. Das erste ohne Flexion. Zusammengesetzte Adj. Anm. 2. Das Adj. als
Adverb vor Participien.) Steigerung. § 41. Die drei Stufen. (Anm. 1. Die Ver-
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gleichung ist selbstverstandlich. Anm. 2. Die Vergleichung fallt weg.) § 42. Bil-
dung der Comparation. (4. Derer auf el, en, er. Unschone Formen. Anm. Com¬
paration umschrieben.) § 43. Umlautende und unregelmafiige Comparation. (Anm.
Die Degradation.) § 44. Nicht gesteigert werden :

Die Pronomina. § 45. Begriff, Name. § 46. I. Die personlichen. § 47. Die
Anrede. § 48. Das reflexive und reciproke Pronomen. § 49. II. Die possessiven.
§ 50. Sein oder ihr? § 51. Doppelte Angabe des Besitzers. § 52. III. Die demon¬
strativen. § 53. Vermeidung von Zweideutigkeiten. § 54. IV. Die relativen.
§ 55. V. Die interrogativen. § 56. Die unbestimmten. § 57. Aufgaben. § 58. Pr o -
nominal- oder Prapositional-Adverbien. § 59. Deren-Gebrauch.

Die Numeralia. § 60. A. Die unbestimmten. B. Die bestimmten. I. Die ad-
jectivischen. II. Die adverbialen. § 61. Uneigentliche Bedeutung.

Das Verbum.
Begriff, Name. § 62. Eintheilung nach ihrer Bedeutung. (I. In Beziehung

auf das Subj.; II. auf das Obj. Nabere Bemerkungen: 1. Unpersonliche als per-
sonliche. 2. Personliche als unpersonliche. 3. Subjective. 4. Objective. 5. Trans-
itive und zugleich intransitive. 6. Intransitive u. reflexive. 7. Transitiv und re(lexiv.
8. Der reflexive Dativ bei Transitiven. 9. Transitive als reciprok.) § 63. Eigentl.
und uneigentl. Bedeutung. (Die Tropen.) § 64. Wovon liangen die Beugungs-
formen des Verbums ab? § 65. Bedeutung und Entstehung der Zeiten. (I. Ein¬
theilung. II. 1. Prasens. 2. Imperfect. u. s. w.) § 66. Bedeutung der A rt e n.
(A. Die verbalen Modi. I. Indicativ. H. Conjunctiv. III. Imperativ.) § 67. B. Die
nominalen Modi. (I. Infinitiv. II. Particip.) §68. Form (Genus). §69. Conju-
gation. (1. Der einfachen Zeiten. 2. Unterschied zwischen den starken und
schwachen. Bindevocal. 3. Setzung des e der Flexionssilben. 4. Wegfall des-
selben und des Bindevocals.) § 70. Die einfachen Zeiten und Modi der abgeleit.
und zusammenges. Verba. (3. Das Augment. 5. Zusammenschreibung des Adv.
oder Adject. mit dem Verb. 6. Zusammenschreibung des Objectes mit dem Verb.)
§ 71. Bildung des activen Perf. und Plusquamperf. (I. Mit «haben» construieren:
II. Mit «sein» construieren:) § 72. Mit «werden» bildet man: §73. Die ablau-
tenden Verba. (Die sieben Classen. Mischung der Formen in ihnen.) § 74. Uber-
sichtliche AViederholung der Formeniibergange. §75. Die unregelmaCige Con-
jugation. (I. Die Praterito -Pržlsentia. II. Die mit erweitertem Stamme. III. Die
ruckumlautenden. IV. Die Bindevocallosen.)

Die Partikeln.
§ 76. Die Adverbien. (I. Des Ortes. II. Der Zeit. III. Der Weise; des Grades

[nicht «Grundes»j u. des MaCes, der Bejahung oder Verneinung. IV. Des Grundes
und Gegengrundes. Uber die Verbindung der Adverbien.)

§ 77. Die Prapositionen. (Es regieren: 1. Den Accusativ. 2. Den Dativ.
3. Den Dativ und Accusativ. 4. Den Genetiv. 5. Den Genetiv und Dativ. 6. Zu-
sammenziehungen.)

§ 78. Die Interjectionen.

Anhang zur Formenlehre.
§ 79. Formen- und Bedeutungsubergange.
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Syntax.
Der einfache Satz. (§ 80.)

§ 81. Eintheilung. § 82. Satzglieder.

Die Casuslehre.
Der Nominativ. § 83. Der subjective Nominativ. (1. Das Nomen. 2. Der

Infinitiv. 3. Das Particip.) §84. Seine Stellvertreter. Das logische Subject.
(1., 2., 5., 7. Ein Prapositionalausdruck. 3., 4. Der Genetiv. 6. Der Accusativ.)
§ 85. Der pradicative Nominativ. § 86. Stellvertretung des adjectivischen
Pradicatsnominativs. Logisches Pradicat. (1.Genetiv. 2. Prapositionalausdruck.
3. Infinitiv. Anm. Pradicativer Dativ.) § 87. Verbindung des Subjects mit dem
Pradicate. (1. Verba, vvelche einen pradicat. Nominativ regieren. 2. Adj. od. Partic.
als Pradicatsnominativ. 3. Mit «als» construierende Verba. 4. Verba, welche Pra-
positionalausdriicke als Pradicate verlangen. 5., 6. Zahl der Copula. 7. Genus
des Pradicates.)

Der Genetiv. § 88. Der attributive Genetiv. (1. Subjectiv. 2. Objectiv.
Anm. 2. Zvveideutiger Genet. 3. Qualitativ. 4. Quantitativ.) § 89. Stellvertretung
des attribut. Genet. § 90. Der Genet, als Object. (1. Verba, 2. Adjectiva, vvelche
den Genet, regieren.) § 91. Stellvertretung des Objectsgenetivs. (1. Verba und Adj.,
vvelche den Genetiv oder Acc. regieren. 2. Prapositionalausdriieke. 3. Infinitiv.)
§ 92. Der adverbiale Genetiv.

Der Dativ. § 93. I. Als Object. (1. Verba, 2. Adj., vvelche den Dat. regieren.)
II. Als Stellvertreter (1. eines Pradicates, 2. eines Attributes, 3. als Adverbiale).
III. Der vom Prad. unabhangige Dat. (1. commodi, 2. ethicus). § 94. Stellvertretung
des Objectsdat. (1. Verba, vvelche den Dat. od. Acc. regieren. 2. Prapositionalausdr.)

Der Accusativ. § 95. Als Object. §,96. Stellvertretung d. Objectsaccusativs.
(1. Infinitiv, 2. Prapositionalausdriieke.) §97. Der Accusativ als Adverbiale.

Die Prapositionalausdriieke. § 98. Wiederholung. § 99. Als Object. I. Dativ
mit Priipositionen (1. regiert von Verben, 2. von Adjectiven). § 100. II. Ein Acc.
mit Prapos. (1. regiert von Verben, 2. von Adjectiven. Anm. 3. Stellvertreter vom
Infinitiv.) '§ 101. Zvvei Objecte von einem Verb regiert. (I. Acc. der Person und
Genet, der Sache. II. Dat. der Pers. u. Acc. der Sache. III. Acc. u. Priipositional-
object. IV. Zvvei Acc.) § 102. Prapositionalausdr. als Pradicate (§ 86, 2 , Stell¬
vertretung); als Adverbialien. (I. Genetiv mit Prapos. II. Dativ mit Prapos.
III. Acc. mit Prapos.)

Der Infinitiv. § 103. Wiederholende Ubersicht. — § 104. Wortfolge im
ervveiterten Satze § 105. Einige Hauptregeln der Betonung.

II. Abtheilung. Fiir die vierte Classe.
Allgemeine Stilistik.

§106. Einleitung. (1. Stil im vveitesten Sinne. 2. Allgemeine, 3. beson-
dere Stilistik. Anm. 1. Stil im engsten Sinne. Anm. 2. Stil einzelner Stande.)
§ 107. Haupterfordernisse des Stils.
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A. Aus der Stilistik des einfaehen erweiterten Satzes.
§ 108. Sprachrichtigkeit. (Stilregeln: 1. Fremdvvorter. 2. Archaismen. 3. Pro-

vincialismen. 4. Neologismen. 5. Harten. 6, Einsilber. 7. Alliterationen und Asso-
nanzen. 8. Forrmvorter. 9. Wiederholungen: a) Tautologie. h) Pleonasmus. c) Das
Gegentheil: Auslassung von Wortern.)

B. Stilistik des einfach zusammengesetzten Satzes.
§ 109. Wiederholende Ubersicht der S a t z a r t e n.
I. Stilistik der Coordination. §110. 1. Copulative Verbindung. (Stilregeln:

10. Verbindung alter als Gefiige. 11. Asyndeton alter als Syndeton.) 2. Adver-
sative Verbindung. 3. Causale Verbindung. (Stilregeln: 12. Prosa und Poesie.
13. Copulative Verbindung fiir die zwei andern.) § 111. Gebrauch des Asyn-
detons, Polysyndetons und Syndetons. (Stilregel 14.) § 112. Zusammenziehung
coordinierter Satze. (Stilregeln: 15. Nur gleichartige Glieder konnen contrahiert
werden. Das Zeugma. 16. Ungleiche Begriffe unter demselben Merkmale.
17. Falsche Zusammenziehung. 18. Aufierachtlassung des friiher Genannlen.)

II. Stilistik der Subordination.
A. Die Formen des Subject- und Objectsatzes. § 113. Diese Satze mit «dass»

und ilire Stellvertreter. 1., 2. Der Hauptsatz. 3. (Stilr. 19.) Der Conjunctiv.
4. (Stilr. 20.) Der Infinitiv. 5. (Stilr. 21.) Das Substantiv. (Stilr. 22.) \Velche Form
ist vorzuziehen? §114. Formen des Anfuhrungssatzes. §115.Tempora und
Modi des Anfuhrungssatzes. § 116. Die relativen Subject- und Objectsdtze.
(Stilr. 23. Verallgemeinerung des Gedankens. Sentenzenbildung.) § 117. f'ragende
Subject- und Objectsatze. § 118. Stellung dieser Satze.

§ 119. B. Der Vocativsatz.
§ 120. C. Der Pradicatsatz. (Stilr. 24. Seine VVirksamkeit.)
D. Die Attributsiitze. §121. I. Die mit «dass». 11. Die relativen. Ul. Als

Appositionen. IV. Als Bestimmungswort. (Stilregeln: 25. Zu lange Zusamrnen-
setzungen. 26. Beziehung aufs Bestiinrnungsvvort.) V. Als indirecte Frage. VI. Un-
echte relat. Attributsatze. §122. Aufgaben iiber den Gebrauch der attribut.
Satzformen. (Stilr. 27. Beziehung aufs attribut. Adj. od. Partic. Wert d. Apposition.)
§ 123. (Stilregeln: 28. Die Macht des Particips. 29. Zuriicksetzung des Haupt-
begriffes.) § 125. Stellung der Attributsatze. (Stilregeln: 30. Zwischensatze.
31. Isoliertes Schlusswort. 32. ZusarmnenstoB zweier Pnipositionen. 33. Unnothige
Attributsatze.)

E. Die Adverbialsčitze. § 126. I. Local-, Temporal-, Modalsatze. (Stil¬
regeln: 34. «kaum, eben, schon». 35. Uberfliissiger Nebensatz. 36. Nothwendigkeit
des Nebensatzes. 37. Schwer verslandlich durch directe Wortfolge. 38. Wel't der
Apposition. a) Die substantivische. Anm. 1. Zusammenziehung mit «als» und «wie».
2. A.uffallende, 3. falsche Zusammenziehung. b) Die participiale, c) die temporale
Apposition. 39. a) Absoluter Accus. b) Leichtsinniges Weglassen von Satzgliedern.
40. Unnothige Adverbialsatze. a) Adverbialsiitze als relat. Attributsatze. b) Infinitiv
fiir Adverbialsatz. Anm. Stellung des Kommas bei «so».) § 127. Die Formen der
Causalsatze. 2. Verhaltnis der adversativen Satzverbindung zum adversativen
Gefiige. 3. Frageform. Anm. 1. «auch, gleich*. 2. Condicionaler Indicativ des
Imperfects. 3. Condicionales bisto.risches Prasens. 4. n) Der bloBe Conjunctiv.



Sachverzeichnis. XIII

b) Wunsch-, Befehlsform. Antn. «Wie» fiir «wenn»; «nachdem» fiir «weil». 5., 6.:
(Stilr. 41. Ursache als Eigenschaft.) 7. Gerade VVortfolge statt der verkehrten.
8., 9. Causale Apposition. Anin. Absolutes Particip. 10. Causaler Infinitiv. (Slil-
regeln: 42. «ohne dass, anstatt dass». 43. Verwandlung des Prapositionalausdrucks
in ein thatiges Substantiv.) 11. Falsche Begviindung. 12. Unechte Finalsatze.
§ 128. Stellung der Adverbialsatze. (Stilr. 44. Wichtige Gedanken in Hauptsatze.)

C. Stilistik des mehrfaeh zusammengesetzten Satzes.
§ 129. Form und Verkniipfung coordinierter und subordinierter Nebensatze.

(Stilregeln : 45 und 45. Die Nebensatze gleichen Grades, ungleichen Grades.
47. Stellung coordinierter Nebensatze. 48. Form und Art subordinierter Neben¬
satze. 49. Deren Stellung. 50. a) Zu lange Gefiige. b) Gehackter Stil. 51. Ein-
schaehtelung. 52. a, b) Alineas. c) Lieblingswortchen, Lieblingsphrasen.) § 130. Die
Periode. (Stilregeln: 53. Umfang des Subjectes und des Pradicates. 54. Umfang
der Periodentheile. 55. Deren Bau.)

Prosodik und Mietvili.

A. Prosodik.
§ 131. Dehnition.
i. Von der Quantitat. § 132. l.Vocalisch lange Silben. 2. Consonantiscli

lange Silben.
II. Von dem Accente oder der Betonung. § 134. Delinition. § 135. Ilebung,

Senkung (Arsis, Thesis). § 136. Das Verhtiltnis der Quantitat und des Accentes
musikalisch dargestellt.

B. Metrik (Verslehre).
§ 137. FuC, Vers, Strophe, Gedicht.
I. Die zweisilbigen Versfiifie. §138. l.Trochaus. Troehaisch.Vers. § 139. Be-

eintrilchligung der sprachlichen Sclionheit. Hiatus, WortfuD. § 140. Forderung
der sprachlichen Schonheit des Gedichles. Der Reim. § 141. Jambus. Jambischer
Vers. Jambischer und trochaischer Vers in Noten dargestellt. § 142. Blankvers
oder Quinar.

II. Die dreisilbigen VersfiiCe. § 143. In Noten dargestellt. § 144. 1. Dakty-
lische Verse. § 145. Daktylische Verse mit Auftakt. § 146. 2. Anapastische Verse.

III. Die gemischten Versarten. §147. 1. Das daktylisch- trochaische Vers-
maC. § 148. Ilexameter. § 149. Distichon. Pentameter. § }50. 2. Das anaplistisch-
jainbische Versmafi. § 151. Neue Nibelungenstrophe. § 152. Verbindung stei-
gender und fallender Versmalle. Der Vers der Hebungen.

IV. Italienische Strophengebilde. § 153. Terzine. § 154. Ottave oder Stanze.
§ 155. Sonett.

Anhang. Alliteration oder Stabreim.
Wortverzeichnis.
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I. Abtheilung.

Ftir die dritte Classe.

Heinrlcti-, deutselie Granmiatik f. d. TIT. Cl.





Einleitung.

§1. Grammatik. Gramrnalik komrnt. von dem griechischen
Worte yqd^itxxa, welches Buchstaben, aber auch das bedeutef,
was durcl) Buchstaben erkennbar gemacht wird, also die Sprache.
Grammatik ist somit. nicht bloB die Lehre von den Buchstaben,
sondern von der Sprache, es ist Sprachlehre.

Vergleiche die Bedeutung von litterae.

§2. Sprache. Sprache im vveitesten Sinne ist Ausdruck von
Gedanken.

Als Mitl.el zu diesem Ausdrucke konnen Geberden dienen, deren
Bedeutung bekannt ist, Geberdensprache, oder andere Zeichen,
fur die man eine Bedeutung erst bestimmt, Zeichensprache,
z. B. Blumensprache; das vollkommenste Mittel des Gedankenaus-
druckes ist dasWort.

§ 3. Wort, articulierter Laut, Buchstab. Das Wort ist
eine Verbindung von Lauten, welche eine Vorstellung zu ervvecken
vermag. 1

Weil solcbe Laute Glieder (articuli) eines Wortes bilden, nennen wir sie
articul ierte Laute im Gegensatze zu den unarticulierten, z. B. den thierischen
Lauten, den Lauten des Hustens, Niesens, Schnarehens u. dgl.

Die Buchstaben sind die sichtbaren Zeichen fur die arti-
culierten Laute.

1 Erklarung von vorstellen, Vorstellung. tlberleget den Sinn folgendet'
Satze: Teli s tel le den Stuhl v or mich, d. h. ich mache, dass er vor mir
sleht. — Ich slelle Ihnen hier meinen Freund N. N. vor. ■— Ich stelle mir
meine liebe (abvvesende) Mutter. meinen (verstorbenen) Vater vor. Was stelll.
ihr euch vor, wenn ich sage: das Meer? Habt ihr eine \Torstellung vom Meere?
Welche Vorstellung ervveekt in euch das Wort Vaterhaus? u. s. w.

I*
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§ 4. Sprache im engeren Sinne, Sprache eines Volkes.
Nicht alle Erdbewohner verkniipfen mit denselben Lautverbindungen
gleiche Vorstellungen.

Dei- Magyar z. B. stellt sich unter dem Worte Tag (tag) ein Glied vor und
versteht unter Canal (kanal) einen Loffel u. dgl. m.

Alle einem und demselben Volke zugehorigen Menschen ver-
kniipten mit denselben VVorlern auch dieselben Vorstellungen, sie
sprechen dieselbe Sprache. Und hier ist das Wort «Sprache* im
engeren Sinne gebraucht.

Die Grammatik lehrt die Sprache immer nur eines Volkes;
daher: lateinische Grammatik, griechische, deutsche Grammatik u. s. w.

§5. Reden. Reden im weit.es ten Sinne heil.it articulierte
Laute hervorbringen.

Kann das Kind schon reden? Dabei ist nicht gefragt, in welcher Sprache.
— I)er Schreck hal mir die Rede verschlagen. Der Taucher im Meer ist «Uef
unter der menschlichen Rede*.

Reden im engeren Sinne heiSt seine Gedanken in Worteri
ausdritcken.

Es gibt keine Geberden- oder Zeichenrede. Sieh dagegen § 2.

Man kann also sagen: Er vedete die Fremden in ihrer Sprache
ati, nicht aber: Er sprach sie in ihrer Rede an. — Er hielt eine
Rede in deutscher, franzosischer Sprache, nicht. aber: Er hielt. eine
Sprache in deutscher, franzosischer Rede u. dgl. m.

Anmerkung. Nicht allein in Bezug auf die Mittel. sondern auch in Hin-
sicht der Individuen. die sich derselben bedienen, wird die Verstžtndigungsweise
zur Sprache. Nach dem Mittel: Geberdensprache, Zeichensprache etc.; naeh den
Individuen: Vogelsprache, deutsche, slavische etc. Sprache, Kindersprache.

§ 6. Kindersprache. Sagen. Das kleine Kind deutet. mil
einzelnen Lauten oder IVortern und dem sie begleitenden 'Fone (und
oft auch durch begleitende Geberden) dasjenige an, was es empfindet.
und begehrt; es denkt nicht.

Es sagt in weinerlichem Tone und mit verzogenern Munde: Milch! statt: Ieh
bin hungrig und mili Milch! oder in freudigem Tone mit lachendem Gesichtchen:
Milch! statt: Nun habe ich Milch, die schmeckt gut. ■— Hoppa! statt: Nimm mich
auf den Arm etc.

Wir verstehen die Sprache des Kindes, weil wir wissen, was
es mit, jedem seiner Laute oder Wort,er sagen, d. h. zu erkennen
geben will.
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§ 7. Sprache des Erwachsenen. Der Erwachsene denkt und
druckt seine Gedanken in Satzen aus. Hier werden die einzelnen
Worter zu Wort.en.

Vernehmet meine Worte mit Aufmerksamkeit, d. h. meine Satze, meine Rede.
— Ich trat zu dir und spraeh dies Wort: «.Mich zieht es nach der Heimat fort»,
d. h. ich spraeh folgende Worte: «Mich etc.

Wort kann demnach auch fUr TVorte, Satz, Gedanke stehen. 1

§ 8. Theile der Grammatik. Wie die vollendete Sprache aus
Satzen besteht, die durch Worter gebildet werden, so besteht die
Grammatik oder Sprachlehre:

I. aus der Synt,ax oder Satzlehre,
II. aus der Wortlehre.

Wie das Wort aus Silben besteht, die aus Lauten gebildet wer-
den, so zerfallt die Wortlehre wieder:

1.) in die Laut- und Silbenlehre,
2.) in die Wortbildungslehre (Elymologie);
3.) die F or m e ni eh r e betrachtet die Formen der Wortarten;
4.) die Orthographie oder Rechtschreibung lehrt die rich-

tige Darstellung der Sprache durch die Schrift. 2
Anmerkung. Ganz eigenthiimlich verbindet der Dichter die Worter zum

Ausdrucke seiner Gedanken und Empfindungen. Dariiber belehrt uns die Pro-
sodik und Metrik.

1 Es vertritt ja uberhaupt der Singular oft den Plural, z. B, Es irrt der
Mensch, so lang’ er strebt. Naheres dariiber spater.

2 Die Laut- und Wortbildungslehre werdet ihr im Obergymnasium lernen.
Einzelnes daraus jedoch gelegenlieitlich schon friiher vernehmen.



Die Formenlehre.

§ 9. Die Wortarten oder Redetheile.

Die Worter lassen sich in zehn Arten und diese in drei Gruppen
einlheilen.

f. Die Nomi na oder Nennvvorter:
1. ) Das Substantiv, Ding- oder Hauptvvort: Der Mensch, die

Hoffnung.
2.) Der Arlikel oder das Gesehlechtswort, und zwar der be¬

si,immte: der, die, das, und der unbestimmte: ein, eine, ein.
3. ) Das Adjectiv oder Eigenscbaftswort: Der Vogel ist. schdn, der

schone Vogei.
4.) Das Pronomen oder Fiirworl.: Ich sehe dich und deine Muti,er;

du begleit.esl. sie.
5.) Das Numeraie oder Zahlwort: Eins, zioei; die erste, zweite

Classe; einmal, zweifach.
Die Nornina werden decliniert. oder abgeanderf.

If. Das Ver b oder Zeilworl,: Ich lehre, d n mrst unterrichtet,
es hat geregnet.

Das Verb wird conjugiert, oder abgewandelt.

III. Die P ar tik el n:
1.) Das Adverb oder Umslandswort: Der Vogel singt. schdn. Gestern

hat es Mer stark gewetterleuchtet.
2. ) Die Praposition oder das Verhaltniswort: Der Knabe steht

vor mir, neben der Tafel, Mnter der Hank.
3.) Die Conjunction oder das Bindewort: DerVater und die Mutter.
4.) Die Interjection oder das Empfindnngswort: Ach! Hm!
Die Partikeln bleiben unverandert.
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D i e N o m i n a.
Das Substantiv.

§ 10. Eintheilung nach der Bedeutung.
Die Substantiva oder Dingvvorter zerfallen ihrer Bedeutung nach

in concrete und abstracte.

I. Die concreten sind:
1.) Eigennamen, nomina propria, z. B. Franz, Wien, Donau;
2. ) Gattungsnamen, n. appellativa, z. B. Kaiser (Franz), die Stadt

(Wien), der Fluss (Donau);
3.) Sammelnamen, n. collectiva, z. B. der Wald, die Ferde, das

Heer ;
4. ) Stotinamen, n. materialia, z. B. das Gold, der Lehni, die Milch.

II. Die abs tr a eten sind:
1.) Namen von Zustanden, z. B. Wie befindel sich Franz? Er ist,

gesund (Adjectiv), er erfreut sich der Gesundheit (abstraetes Sub¬
stantiv) ;

Stellet ebenso in Satzen nebeneinander: todt, der Tod; froh, die Freude;
zerrissen, die Zerrissenheit; diirr, die Diirre; schlafen , der Schlaf; ruhen, die
Ruhe. ,

2. ) Namen von Eigenschaften, z. B. Eduard ist fleiBig, sein Fleifi
wird ihn gliicklich machen;

Stellet ebenso in Satzen nebeneinander: gut, die Giite; schon, die Schonheit;
leichtsinnig, der Leichtsinn; sorgfaltig, die Sorgfalt.

3.) Namen von Thatigkeifen, z. B. Wir gehen gern in die Schule,
der Gang in die Schule ist uns angenehm.

Stellet ebenso in Satzen nebeneinander: kampfen, der Kampf; loben, das
Lob; tadeln, der Tadel.

Untersucliungen. Zu I. 1. und 2. Warum nennen wir Franz, Wien etc.
Eigennamen? warum Kaiser, Stadt etc. Gattungsnamen?

Zu 3. und 4. Sind die Theile von Stoffnamen auch selbstandige Dinge mit
eigener Benennung, wie die Theile von Sammelnamen? Woher die Ausdriicke
Stoffnamen, Sammelnamen ?

Zu II. 2. Mit was fur einem Redetheile benennen wir die Eigenschaft, so
lange wir sie an dem Dinge liaftend denken? mit was fur einem, wenn wir sie
von dem Dinge losgetrennt, abgezogen, abstrahiert, uns als ein selb-
stiindiges Wesen vorstellen?

Zu 3. Mit was fiir einem Redetheile benennen wir die Thatigkeit, so lange
wir sie von einem Wesen ausgeiibt sehen? mit was fiir einem, vvenn wir uns
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dieselbe von dem thuenden Wesen abgezogen, abstrahiert. als ein eigenes Ding
vorstellen?

Zu II. 1. stellet selbst die Frage and beantwortet sie
Die Namen der sinnlich wahrnehmbaren Dinge* 123 sind Conerela.

die der Vorstellungen sind Abstracta.

§11. Eigentliche und uneigentliche Bedeutung der
Substantiva.

Eigentliche Bedeutung.

1.) Abstract.
Im Mittelalter herrschten die Guts-
besitzer iiber die Bauern; ihre
Herrschaft dauerte bis tief
in die Neuzeit.

Uneigentliche Bedeutung.

C o n c r e t.
Die Grafen von Cilli besafien aujier
Cilli auch Herrschaften in
Bosnien, d. h. Giiter, auf denen
sie Herrschaft iibten.

1 Was bedeutet Ding? Uberlege die Satze:
I. 1.) Wie friert das Kind, das arine Ding! Anna ist ein gutherziges

Ding, ein albernes Ding u. dgl. llier bedeutet Ding eine Person.
2. ) Sieh dort das L&mmchen, das liebe Ding! Die nackten Vogelein,

die armen Dinger! Was bedeutet Ding in diesen und den folgen-
den Satzen?

3. ) Vater, hier liegt ein Hufeisen! «tleh das Ding auf!>
II. Ein Rathsel ist ein spitzig Ding. Die Rabe der Seele ist ein herrlich

Ding. — Das Nachbarvolk droht mit Krieg; das ist ein boses Ding
und muss auf dem Ding (Volksding) besprochen werden.

Die urspriingliche und in Niederdeutschland und Skandinavien noch vor-
handene Bedeutung von Ding (Thing) war Versammlung, Volksversammlung,
besonders Gerichtsversammlung; dann bedeutete es aber auch alles, woriibei'
eine solche Versammlung berathen konnte, also Personen und Sachen, sowohl
concrete (I) als auch abstracte (II); und diese Bedeutung ist ihm geblieben, und
die Bezeichnung Dingtvort far Substantiv ist demnach trefflich.

Es konnte ebenso durch Satze gezeigt vverden, dass unter Sacbe der Rechts-
streit, aber auch der Gegenstand desselben verstanden wurde.

Was bedeutet Person? «Persona» hiefi die Maske der romischen Schauspieler,
auch die Rolle derselben. Richtig ist demnach z. B. der Satz : Josef spielte am
Uofe des dggptischen Kvnigs eine grofe Person. Daraus: Josef tv ar eine grofe,
eine hohe Person. — Da die Schauspieler und ihre Masken immer Menschen
vorstellten, so wurde das Wort Person zur Bezeichnung eines einzelnen Men¬
schen. —

Ein Mensch ist also eine Person, er ist auch ein Ding, aber er ist keine
Sache. (Der Sclave jedoch wurde fiir eine Sache angesehen; sein Besitz konnte
Gegenstand einer Gerichtsverhandlung sein.)
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Wer gut handelt, fiihlt sich schon
dadurch belohnt ; jede jute
Hand lunj tragt ihren Lohn
in sich selbst.

Mancher Fiirst im Mittelalter
fconnte nicht schreiben, er war
des Schreibens unkundig.

Der Citronensaft ist sauer; seine
Sdur e ist nicht unangenehm.

Das ziert den Menschen, dass er
Freundschaft halten kann.

Der Kaufmanu N. besitzt eine
Glas-, eine Tuch-, eine Holz-
und eine Spezereihandlung,
d. h. Gewolbe, in welchen er
Handlung (Handel) mit obigen
Artikeln ausiibt.

Der Bote brachte ein Schreiben,
d. h. ein beschriebenes Perga¬
ment, Papier etc.

Die Kohlen s dur e, Salzsaure
u. a. m. sind Stoffe.

An seinem Namenstage beivirtete
der Reiche seine grofe Freund¬
schaft, d. h. alle seine Freunde.

Viele urspriinglich abstracte Substantiva erhielten auch concrete
Bedeutung. Besonders haufig gebraucht. der Dichter abstracte Worter
wie concrete, weil er sich geistige Dinge so lebhaft. vorstellt, als
waren sie wirklich.'

Fernere Beispiele. a) Der Tod ereilt uns alle, den Feigen schreckt er,
den Gequalten erlost er. (Hier tritt der Tod sogar als ein lebendes Wesen auf.) Zn
Aachen in seiner Kaiserpracht sa(3 Konig Rudolfs heilige Macht. Laut mischte
sich in der Posaunen Ton das jauchzende Rufen der Menge. Um die Stromung
abzuleiten, gruben sie ein frisches Bett.. Uber Wolken nahrten seine (des Felsen-
quells) Juge n d gute Geister.

Aufgabe. Bildet Satze, in denen die abstracten Substantiva Brand (con-
cret: brennendes Holz, Fackel), Schein (concret: Vertragsschrift.), Lauf (con-
cret: Bein des Hasen), Fluss (abstract: in Fluss gerathen), Zug abstract, und
andere, in denen diese W5rter concret gebraucht werden.

1 Behelf, concrete von abstracten Substantiven zu unter-
scheiden. Ihr habt scbone Dinge, aber noch nie die Schonheit (Abstractum)
gesehen. Ihr habt todte Thiere, aber noch nie den Tod, Schlafende, aber noch
nie den Schlaf, Handelnde, aber nie eine Handlung gesehen, Tonendes,
aber nie einen Ton gehort., Blitzendes und Blickendes, aber nie einen Blitz,
einen Blick gesehen. — Hier aber herrscht vielleicht bei manchen schon ein
Zvveifel. Sie haben sich langst so sehr an die Sprache des Dichters und Denkers
gewohnt, dass sie Ton, Blitz, Blick fiir Concreta ansehen, weil sie mit
jenem zu sagen pflegen : Ich hore Tone, sehe den Blitz etc. Je vorgeschrittener
im Geist ein Volk ist, desto haufiger gebraucht es Abstracta, als waren sie
Concreta, und ebenso, wie sogleich gezeigt werden wird, Concreta fiir Abstracta.
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h) Die Rotte hemmet des Wanderers E i 1 e, fiir: den eilenden Wanderer.
Und donnernd sprengen die Wogen des Gewolbes krachenden Bogen, fiir: das
gebogene Gewolbe. Die Sonne blickt durch der Zweige Griin, fiir: durch
die griinen Zweige. Keines Romers schnode Habsucht soli dir (Alarich) je
das Grab versehren, fiir: kein liabsuchtiger Romer. Die Wuth des Sturmes,
fiir: der vviithende Sturm.

Der Dichter erhoht. das attributive Particip oder Adjectiv zn
einem abstracten Substantiv und setzl. das conerete im Genetiv da-
neben. — Bei Schiller findet ihr viele Beispiele hiefur.

Eigentliche Bedeutung.
2.) C o noret.

Wir ivarmten unsere erstarrten
Glieder am Feuer.

Lange meinte man, die Seele habe
ihren Sitz in der Brust und
vorzugsweise im Herzen.

Ihn schlugen die Hdscher in
Bande.

Jetzt wird er ans Kreuz ge-
schlagen.
Vom Dichter haben wir gelernt

Uneigentliche Bedeutung.
A b s t r act.

Der Prediger ertoarmte durch das
Feuer seiner Bede die Ilerzen
der Zuhorer.

Wohl pranget das Mahi, mein
koniglich IIer z zu ercjuicken.

Sanfter war und heiliger (im grie-
chischen Zeitalter) der - Ilerzen
ew’ges Band.

In Kreuz und Leul vertrau’ dem
Herrn.

Concreta fiir Abstracta zu sel zen.
Fernere Beispiele. Der muntere Seifensieder zabite das Geld, der Augen

neue Weide. Schon war gesunken in den Staub der Sassaniden Thron.
Hektor sprach: «Gebiete deinen Thranen.* Den Sanger vermiss’ ich, der mit
siiCem Klang mir bewege die Brust. Was fiihrt der Schelm im Schilde?

Aufgabe 1. Bildet Satze, in denen die oben abstract gebrauchten Sub-
stantiva in concreter Bedeutung vorkommen.

Aufgabe 2. Gebrauchet in Satzen concret und in anderen abstract: Štern
(abstract: der Štern des Ruhmes), Dorn, Bund, Lanze (abstract: eine Lanze
fiir jernanden einlegen).

3.) Ein Concretum fiir
a) Nicht blind mehr waltet der

eiserne Sp e er,
Die Feder herrscht im Reich
der Geister,

Es steht das Werkzeug fur den
lose fiir das Lebende,

ein anderes Concretum.
d. h. die Raubritter mit ihren
Speeren.

d. h. die Schri/tsteller mittelst der
Feder.

Gebraucher desselben, das Leb-
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b) Nicht fiirchtet der Schtcache,
der Friedliche mehr, des
Machtigen Beute zu wer-
den,

Wenn ivas auf Erden heilig ist,
so ist es (tines Helden Wort,

Der Wille macht d en Men-
schen grofi und lclein,

Blond umgaben die Jugend-
locken seine Schulter,

Mit siifiem KIang,
Mit dem Schw er te beugteKarl
der Grofie den Bucken der
Vdlker, durch Milde und
Gerechtigkeit geivann er ihr
IIerz.

d. h. die Schivachen, die Fried-
lichen, der Machtigen.

d. h. die Worte, die Rede.

d. h. die Men s c h en, nicht nur
einen Menschen.

d. h. seine Schultern.

statt: mit siiBen Klangen.
Hier ware der Plural Bucken un-
statthaft, wohl aber der Plural
Herzen sprachrichtig; denn es bat
nicht je ein Volk je einen Riicken,
wohl aber gleichsam nur ein Herz,
einen Sinn.

Es steht der Singular fur den Plural.

Anmerkung. Ebenso karm auch vi
stehen. Placidus, reich an Ver d i en st.

c) Es griff mit beiden Hdnden der
Kaiser nach dem Schaft,

IJas Schwert Karls des
Grofien hat die deutschen
Stamrhe geeinigt,

Es steht ein Theil fur das Ga

n Abstracten der Singular fur den Plural
Die Hoffnung ist erloschen.

d. h. nach dem Spiefie, ude es ja
gleich daraut' heiBt: Den Spiefi
muss ich mir pfdnden.

d. h. seine Waffen, seine Heeres-
macht.

ize. Dem ahnlich:
d) Ganz Wie n war auf den

Beinen,
Des Abends geht die Natur
t zur Buhe,
Arm am Beutel, Irank am
Herzen,

Es ivurden zehn Eirner aus-
geschenkt,

d. h. alte Beivohner VViens.

d. h. die in ihr lebenden Geschbpfe.

d. h. arm an Geld, dem Inhalte
des Beul.els; arm an Muth, der
im Herzen wohnhaft gedacht
wird (Lovvenherz, Hasenherz).

d. h. der Inhalt von zehn Eimern.



Man trinkt in der Runde schon
dreimal und vier, und noch
nimmt der Krug nicht ein
Ende,

Ich fordere mein Jahrhun-
dert in die Schranken,

Der Halbmond herrscht iiber
den Bosporus,

Unter dem Krummstab ist
gut dienen,

d. h. der Inhalt, das Bier.

d. h. die Menschen dieses .lahr-
hunderts.

d. h. die Tiirken.

d. h. unter Bischofen.

Es steht ein Wort., das mehrere andere umfasst., wie wenn es
ein Sammelname wiire, also ein Ort. tur seine Bevvohner, eine Zeit.
fur die in ihr Lebenden, das GefaB fur den Inhalt, ein Zeichen
(Symbol) fur die, welche darunler vereinigt sind, etc. Vergleiche:

e) Das Regiment, das Heer kommt anmarschiert (fiir: die Soldaten des
Regiment es, des Heeres).

Dem ahnlich:

f) Napoleon tourde von dem Erz-
herzoge Karl geschlagen,

Kuhn ist eingeriickt,

Mein Nachbar ist abgebrannt,
Der Wilhelm geht in See.

d. h. seine Soldaten von denen des
Erzherzoges.

d. h. das Regiment des Feldzeug-
meisters Kitim.

d. h. seine Gebdude.
d. h. das ihm zugeeignete Schiff.

Es steht der Besitzer fur den Besitz.
Aiimerkung. Darauf ermderte Frankreich, statt: Frcmkreichs Konig. Hier

steht umgekehrt der Besitz fiir den Besitzer.

g) Der Habsburg er (der
Sprossling Rudolfs, der
Osterreicher u. dgl.^i ent-
riss dem C or sen (iem
Schlachtenkaiser, dem
noch Unbesiegten u. dgl.^)
den Glorienschein der Un-
iibertvindlichkeit,

Die TJnsterblic h en, die
Sterblic h en,

d. h. Erzherzog Karl enlriss dem
Kaiser Napoleon den Glorien¬
schein der Uniibervvindliehkeit.

d. h. die Gotter, die Menschen.
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Der Pelide, der schnelle d. i. Achill.es, des Peleus Sohn.
Renner, der Sohn der beriihmt. durch seine Schnellig-
Thetis, keit im Rennen; seine Mutter

war die Meergottin Thetis.
Um Wiederliolungen zn vermeiden, selzt man fiir den Namen

einer Person den einer substantivierlen Eigenthiimlichkeit derselben.

h) Ritter Bayard war tapfer w i e
ein Lowe.

Das Kcimeel zieht schwerbeladen
durch die Wiiste, wie das
Schiff iiber die Salzflut.

Herzog Leopold, prangte unter
den Rittern, ivie dieBlume
unter den Fflanzen.

Lisette ist, falsch wi'e ein e
Katze.

O du HasenfuJJ,
Die Bucke und Fliisse sagten:

« Die Sonne droben saugt an
unsrem BIut e,*

Und den Fluss hinauf, hin-
unter zieh/n die Schatfen
tapfrer Gothen,

Ritter Baigard war der Lowe
der Schlachten.

Das Kameel ist das Schiff der
Wuste.

Man nannte Leopold, den Bruder
Friedrich des Schbnen, die
Blume der Ritterschaft.

Lisette ist eine Katze; ich trau’
der Katze nicht.

d. h. du feiger Davonldufer.
d. h. an unsrem Wasser.

d. h. die Geister tapfrer Gothen
(Geister gleiclien den Schatten).

Man setzt. slatt, des zu bezeichnenden Dinges ef.was Ahnliches
als Hild desselben.

Aber das Bild muss t.reffend sein, d. h. so, dass man unter ihm
das gemeinte Ding erkennt.

§ 12 .

Eintheilung der Substantiva nach Begriffsmerkmalen.'
1. a) Was ist ein Trager? Ein Ding, welches t.ragi, ein Menscli,

ein Saumthier, ein Balken etc.
Note. Wer ist ein Trager? Franz ist Rrieftrilger; sein Bruder ist Fiihrer

und Gepacktrager.

1 Erklarung des Wortes Begriff. Uberlege den Sinn folgender Satze:
Du musst ihn tapfer greifen, d. h. fassen. Die. Katze greift Miluse, der
Udscher Diebe, d. h. fasst sie und behalt sie. Die JVeiber be.gr eifen die, IJuhner,
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Was ist eine Wohnung? Das Bewohnte oder wenigstens das
Bewohnbare.

Was ist Schlaf? Was alle Schlafenden thun.
b) Schonheif. ist, was alle schonen Dinge als Eigenschaft an sich

haben.
Ein Reicher ist ein Mensch, welcher reieh ist.
2.) Aber was ist. ein Mensch. ein Hund, ein Baum, Gold, Wasser,

Holz u. dgl. m.?
Manche Substantiva sind vemandt mit Verben (a) oder Adjec-

tiven (b) nnd enthalten als Begriffsmerkmale die Thatigkeit oder
Eigenschaft; andere deuten auf keine Begriffsmerkmale, oder kbnnen
wir sie nicht mehr erkennen, weil nns der Ursprung dieser VVorter
nicht. mehr erkenntlich ist.* 12

Das Gesclilecht, genus.

§ 13. Eintheilung der Substantiva nach dem Geschlechte.

1.) Urspriinglich haben nur lebende Wesen ein Gesehlecht®, und
dieses ist entweder mannlich oder weiblich, genus masculinum oder
femininum. 3

bevor sie sie kaufen, d. h. sie greifen auf allen Seilen an ihnen herum. Die
Fleischer begreifen das Vieli, d. h. sie untersuchen das Vieh von allen Seiten
nach allen Einzelnheiten. Die Nacht hatte mich begriffen (G.), d. h. evfasst.
Wer leann einen Thurrn mit den Hdnden begreifen, d. h. von allen Seiten
ganz erfassen, urnfassen? Ich begreife den Sinu seiner Rede, d, h. ich unter-
suche sie nach ihren Einzelnheiten, erkenne und eifasse sie, mache sie zu
meinem geistigen Eigenthume. Kleine Geister kbnnen grofe nicht, begreifen.
Wer leann das Schbne begreifen, d. h. es nach allen seinen einzelnen
Merkmalen auf einmal erfassen? Wer bat es begriffen? Wer hat
einen Begriff von ihm? Die Vorstellung zeigt uns ein Ganzes als solches,
der Begriff erfassl es auch in seinen einzelnen Merkmalen.

1 Die Etymologie kann den Ursprung der Worter weiter verfolgen. Sie weifi,
dass der Mensch so viel bedeutet, wie der Miinnische, d. h. der Denkfahige,
weil Man (Mann) der Denkende bedeutet und bei den alten Indiern der Name
des Stammvaters der Menschen war.

2 Erklilrung des Wortes Gesclilecht. 1.) Man sagt: Das Menschen-
geschlecht, das Thiergeschlecht, aber nicht: das Pflanzen- oder Mineralgeschlecht.

3 2.) Sagen Manner: das andere Gesclilecht, so verstehen sie darunter
nicht das Thiergeschlecht, sondern die Weiber; ebenso verstehen Weiber unter
dem anderen Geschlechte die Manner.
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2.) Geschlecht. bedeutet die natiirliche Art und Beschaffenheit,'
und aueh die Gesammtheit der von einem Wesen abstammenden
und deshalb einander ahnlichen lebenden Geschopfe.1 23

3.) Was weder mannlich noch weiblich ist, gehort zu den Sachen,
welche die Grammatikin einem dritten Geschlechte zusammenfasst,
das sie sachliches Geschlecht, genus neutrum, nennt.

Note. Was heifit neuter, -tra, -trum ?

4. ) Wie der vorhergehende Paragraph gezeigt, hat, betrachtet die
Phantasie des Volkes auch leblose und selbst abstracte Dinge als
lebende: der Baum, die Blume. (Warum sieht das Volk den Baum
fi.ir einen Mann, die Blume aber fiir ein Weib an?) Ebenso: der
Balast, die Hutte; der Dolch, die Nadel. Abstracta: der Muth, die
Demuth; der Stolz, die Herablassung.

5.) Ist dasWeib eine Sache? Es ist weder ein Mann noch eine Frau;
denn Frau heifit Herrin, und mit dem Worte Weib bezeichnen wir gewdhnlich
keine Vornehme, also ist das Wort Weib ein Neutrum. Ebenso: das Kind;
denn die iiuBere Erscheinung eines Kindes lasst nicht erkennen, ob es zum
mannlichen oder weiblichen Geschlechte gehort.

Aber nach der natiirlichen Beschaffenheit gehort ein Weib zu den
Frauen, das natiirliche Geschlecht von Weib ist das Femimnum.

Wir unterscheiden ein natiirliches und ein grammatisches Ge¬
schlecht. Diese beiden stimmen nicht immer miteinander iiberein.

Da eigentlich nur lebende Wesen ein Geschlecht haben, so ist
das Geschlecht der leblosen nur ein grammatisches.

§ 14. Die Bestimmung des Geschlechtes.
I)er Grund der Zutheilung in dieses oder jenes Geschlecht lasst sich bei

den meisten Substantiven nicht mehr erkennen, z. B. vvarurn der Hafer, die
Gerste, das Heu? rvarum der Traum, die Seele, das Licht?

Ebensowenig bezeichnen in der jetzigen deutschen Sprache die Endbuch-
staben ein gewisses Geschlecht, z. B. der Turke, die Beute, das Auge.

1 3.) Man hort bisweilen: Dieser BurscHe ist ungeschlacht (nicht: unge-
schlachtet), d. h. von Natur aus ohne Art, plump, roh. Das Wort ist wie Geschlecht,
vervvandt mit sehlagen in der Bedeutung Form geben, priigen, z. B. Miinzen
schlagen, pritgen, forme,n, Hitim (daher ungeschlacht = ungebildet), wie gemt.s
von gignere herkommt.

2 4.) Z. B. Das Geschlecht der Habsburger slammt von dem Herzog Ethiko
ab, und seine Mitglieder sehen sich ahnlich.

3 Die, Grammatik, nicht die Sprache; denn die Sprache kennt kein Sachen-
gesehlecht.
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Das Geschlecht eines Substanlivs erkennen wir aus dem vor ihm
stehenden Geschlecht.sworte oder Artikel. Aber welcher Artikel
gesetzt werden muss, das erlernt man vorzugsweise dureh die Ubung.

Doch stehen folgende Regeln test:
1.) Mannlich sind:
a) alle Stammvvorler 1 auf ang: der Drang, Sang; b) die abgeleiteten auf

ing: der Jilngling; tast alle abgeleiteten auf er, ner: Schneider, Zeichner; aber
die Leiter, die Klapper etc.; die meisten auf ier, alle auf or, eur (spridi: or):
Ofjicier, Professor, Ingenieur; die auf mus, ismus, die meisten auf us: Rhgthmus,
Idealismus, Globus, aber das Genus; c) die mit iass zusammengesetzten: Ader-
lass, Erlass; das Gelass, das Behaltnis sind abgeleitete W(irter; d) die Namen
der Monate.

2.) W e i b 1 i c h sind:
a) die Stammworter auf acht und unft: die Schlacht, die Zunft; ausgenom-

rnen nur der Schacht, der aber auch die Pacht; h) die abgeleiteten auf de, ei,
rei, in, heit, keit, schaft, ung: Zierde, Tdndelei, Sclaverei, Konigin, Christenheit,
Mafiigkeit, Freundschaft, Rechnung; c) die Fremdvvbrter auf aille, age (spridi:
asch = až), ette, ie, ik, ion, tat: Bataille, Blamage, Serviette, Geographfe, Phgsik,
Legion, Universitdt.

3.) Sachlich sind:
a) die Namen der Stiidte, Ortsdiaften und der meisten Lander: das neblige

London, das reiche Mdhren; b) die abgeleiteten auf sal, sel, thum, ausgenom-
men die Drangsal, die Trttbsal, der Irrthum, der Reichthum; c) die Deminu-
tiva, d. h. Verkleinerungsworter, auf chen und lein: das Fraulein (nicht: die
Fraule), das Korbchen; d) die Fremdvvorter auf um, ium, ment (im Franzo-
sisdien wie mang ausgesprochen): Quantum, Collegium, Parlament, Departement;
auBer der Colibat alle abgeleiteten auf at: das Rectorat; e) jeder substantivierte
Redetheil, das SchSne, das Essen, das Ach imd Weh etc.

4.) Die zusammengesetzten haben das Geschlecht des Grundwortes,
der Hausvater, das Vaterhaus.

A usnah m e n. a) Das Wort, aber die Antivort; der (und das) Theil, aber nur
das Erbtheil, das Gegentheil; der Muth, aber die Demuth, die Sanftmuth, die
SehwermUth etc.; die Scheu, aber der Abscheu.

b) Der Berg, aber das gevverbreiche Niirnberg; die Burg, aber das schijne
Salzburg; die Namen der Stiidte bleiben namlich jedenfalls sachlich (sieh oben 3.ce).

5. ) Das grammatische Geschlecht ist oft verschieden:
a) bei verschiedenen Volkern. So rechnet der Lateiner den Tisch, den

Adler etc. zum weiblichen Gescldechte: mensa, aguila;
b) bei den Stiimmen eines und desselben Volkes. So sagt der Wiener der

statt die Butter (im Lateinischen war das Wort sachlich);

1 Stammworter haben vveder eine von den Vorsilben (be, ge, ent [emp],
er, ver, zer) noch eine Nachsilbe (ner, schaft, ung etc.) an sicii. Eine Vor-
oder Nachsilbe macht das Wort zu einem abgeleiteten.
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c) verschietlen in auseinander liegenden Perioden derselben Sprache. So
war vor 1000 Jahren Schinken ein Femininum.

Die Dialecte bewahren manche alte Sprachform; so sagt der Wiener noch:
<lic Schinhen, der Schneck etc.

6. ) Von einigen schwankt das Geschlecht auch in der jetzigen Schrift-
sprache, z. B. die und das Verderbnis, und so bei einigen auf nis (sieh § 15);
der und die liirse, Hausflar, Katlieder.

Merket: Man sagt das, seltener der Meter (Barometer, Kilometer etc.),
Liter, Munster, Scandal, Scepter; der, seltener das Theil; seine Composita s. 4. «.

7. ) SchriftgemaC nicht schwankend ist das Geschlecht von der Bezirk,
Ilnsten, KnSdel, Monat, Schinhen, 'Leiler, Zettel; die Asche, Butter, Nummer,
Sclmecke, Spitze, Ziviebel; das Datum, Fett (aber: die Fette in gleicher Bedeulung;
unrichtig: das Fetten), (Sas, Schrot (oberdeutseh der Schr.), Semester, So/a, Taber-
nakel, Tintenzeug, Reijizeug u. dgl.

§ 15. Gleichlautende Substantive von verschiedenem
Geschlechte, weil von verschiedener Bedeutung.

Dev Band, die Bande eines Buches;
der Bauer, des —n, die Bauern
bebauen das Feld;

der BucJcel, des —s, Hocker; das
Trampelthier bat zwei Buckel;

der Bulle, des-n, Pl ur. -n, Zueht-
slier;

der Bund, die Bunde zwischen
Freunden;

der Chor, die Chore von Sangern;

der Erbe, des-n, welcher erbt;

dieErkenntnis, z. B. seiner Fehler;

die Ersparnis (abstracl), eine Er-
sparnis erzielen;

die und derFlur, Plur.-en, Haus-
II ur;

der Gehalt, der Inhalt, Weri;

Das Band, die Bander zum Binden:
das (richtiger der) Bauer, des -s,
die Bauer sind Vogelhituser;

die Buckel, Plur. wie Sing., erhohle
Metallverzierung, besonders in
der Mi tl e der Schilde;

die Bulle, Plur. -n, des Papsl.es;

d,as Bund, die Bunde von Sl.roh et.c.;

das Chor, die Chore, ein Theil der
Kirche;

das Erbe, des -s, die Erbe sind
die Erbtheile der Erben;

das Erkenntnis, Plur. —isse, das
richterliche Urlheil;

das Ersparnis, das Ersparte;

die Flur, Plur. -en, Landflacbe
voli Wachsthum;

das Gehalt, meistens jedoch eben-
falls der G., die Besoldung;

Hoinrieli, deutselie nrnmmntik f. d. 111. Cl.
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der Haft, -es, Plur. -e, Haken;
vas derVolksmund gevvohnlich
Haftel nennt;

der Harz, ein Gebirge in Deutsch-
land;

der Iieide, des —n, Plur. —n, der
Gotzenanbeter;

der Hut, die Kilte sind Kopf-
bedeckungen;

der Kiefer, -s, die beiden Kiefer,
d. h. Kinnbacken;

der Koller, -s, ohne Plur., krank-
hafte, gallige Gereiztheit, Wuth,
auch eine Pferdekrankheit, vom
lat., cholera, Gallen (luss;

der Kunde, —en, die Kunden des
Kaufmanns kaufen Waren, sie
sind ihm kund, d. h. wohl be-
kannt;
Amerkung. Der Kunde = die
Kundschaft, z. B. der Schuster
ist die Kundschaft des Gerbers;

der Leiter, —s, Plur. wie Sing., der
Fiihrer;

der Mangel, den man leidet, das
Fehlende, Plur. Mangel;

die Mark, Plur. —en, Grenze,
Mitnze;

der Marsch, —es, die Mdrsche der
Soldaten;

der Messer, der Messende;
der Ohm, die Ohme oder die
Oheime;

der lleis, —es, Plur. —e, die Ge-
treideart;

der Schenke — Schenk, —en, Plur.
-en, der Wirt, der Diener zum
Einschenken der Getranke;

die Haft, Plur. —en, Feslnahme,
jemand in Haft nehmen, Haft-
befehl;

das Harz, des -es, Plur. —e, an
Baumen;

die Iieide, Plur. —n, bdes Land;

die Kut, Plur. -en, die flber-
wachung, der Weideplatz;

die Kiefer, die Kiefern sind Nadel-
baume;

das auch der Koller, —s, Plur. wie
Sing., die Halsbekleidung als
Theil der Riistung od. des Man-
tels, vom lat. collare, Halsband;

die Kunde, ohne Plur., die Nach-
richt;

die Kunde — die Kundschaft, z. B. eine
Escadron Husaren ritt auf Kund¬
schaft (auf Erkundigung) aus.

die Leiter, Plur. -n, zum Steigen;

die Mangel, Plur. —n, zum Glatt-
rollen derWasche;

das Mark, -es, ohne Plur., in den
Knochen;

die Marsch, die Marschen sind
fruchtbares Flachland an Was-
sern;

das Messer zum Schneiden;
die Ohm, die Olimen sind groBe
Weinfasser;

das lleis, -es, Plur. -er (und dich-
t.erisch —e), der Zweig;

die Schenke, Plur. —en, das VVirts-
haus, das Schenkzimmer;
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der Schild, die Schilde waren
Schulzwa(Yen;

der Schimlst, —es, Aufgedunsen-
heit in der Rede;

der See, des Sees, See-es, Plur. Seen,
See-en (richtiger See-e), der
Landsee;

der Sprosse, —n, Plur. —n, der
Nachkommling; gekiirzt.:

der Spross, des Sprosses, Plur.
Sprosse;

die Steuer, die Strnem sind Ab-
gaben;

der Stift, —es, die Štifte sind
spitzige Gegenstande, wie der
Nagel, der Bleistift;

der Thor, -en, die Thoren oder
die Thorichten;

der Verdienst, -es, das Verdiente,
der Erwerb;

die Wehr, die Wehren, Verlheidi-
gung und Inbegriff der Verthei-
diger;

der Weihe (haufiger die Weihe), ge-
kiirzt: Weih, -en, Plur. -en,
eine Falkenart;

der Zeug, —es, Plur. —e,WebestofT,
ursprunglich Zuggerathe;

15.

das Schild, die Schilder sind An-
zeigetafeln der Geschaftsleute;

die Schimlst, Plur. Sclmulste, ge-
wohnlieh die Geschwulst;

die See, Plur. Seen, das Meer;

die Sprosse, die Sprossen sind die
Querstabe der Leiter;

das Steuer, -s, die Steuer sind
die Lenkruder der Schiffe;

das Stift, —es, die Stifter sind
Kloster oder andere fromme
Stiftungen;

das Thor, -es, die Thore der
Gebiiude;

das Verdienst, —es, Plur. —e, einer
guten That;

das Wehr, —es, die Wehre sind
Querdamme in Flussen;

die Weihe, die Weihen, Weihung,
Segnung;

das Zeug, —es, Plur. —e, ursprung¬
lich Gerathe zum Ziehen, jetzt
Gerathe iiberhaupt, Werkzeug.

Anmerkung 1. Man unterscheidet orthographisch : Der Geisel, der Leib-
biirge , die Geijiel, die Peitsche ; der Tkan des Hirnmels , das Tau, ein dickes
Seil; der Mohr, der Neger, das Moor, der Sumpf.

Anmerkung 2. In gleicher Bedeutung: Der Backen und die Backe; die
Beke, das Eck, aber nur das Dreieck; die Pištole, das Pištol; der Quell, die
Quelle; der Ritz, die Ritze; der Sclierben, die Scherbe; der Schurz, die SchUrze;
der Spalt, die Spalte; der Trupp, die Truppe; oben: der Spross und der Sprosse;
der Weih und die Weihe. Das End-e wird, wie schon oben erwahnt, namentlich
in der Volkssprache oft vveggevvorfen. Fernere Beispiele spiiter.

2 *
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§ 16. I)ie Zalil, numerus.
1.) Nur im Singular kommen vor:
a) die Eigennamen, aufier sie werden zu einer Gattung zusam-

mengefasst, z. B. die Herrschaft der Ottonen, die Scipionen, die Muller
und Meier sind uberall zu finden;

b) die meisten Stoffnamen; ilir Plural bezeichnet. mehrere Sorten,
z. B. die ungarischen Weine, die Briinner Tuche;

c) die meisten Abstracta, z. B. die Liebe, der Glaube, das Eigen-
thmn.

Anmerkung. Statt des Plurals solcher Singularia tantum liisst sicli bis-
■vveilen setzen: a) der Plural eines verwandten Wortes, z. B. die Unbill, Plur. die
Unbilden; der Betrug, Plur. die Betriigereien; b) oder eine ihrer Zusammen-
setzungeu, z. B. das Ungliick, die TJnglucksfalle (doch kommt auch vor: die Un-
gliieke); der Tod, die Todesarten; der Dank, die Danksagungen.

2.) Nur im Plural kommen vor: Eltern, Geschtvister, Gebriider,
Lente (im baierischen Dialeet.: Die Magd ist ein braves Lent), Ferien,
Ostem, Weihnachten, Pfmgsten, Sudeten u. a. m. Warum haben diese
Fluralia tantum keinen Singular?

Doch sagt man ohne Artikel: Weilmachten, Ostem, Pfmgsten ist gekommen,
wobei die Zeit verstanden wird.

Ober die Bildung des Plurals in den folgenden Paragraphen.
Singular fiir den Plural sieh § 11, 3. b.
Frage. Die Schiller meldeten sieh durch das Aufheben der Hand. Sie mel-

deten sicli durcli das Aufheben der Ilande.
Wie viele Hande bob jeder Schiller im ersten, wie viele im zweiten Falle

in die Hohe?
3.) Ein scheinbarer Singular steht ofl. naeh Zahlwortern,

wie z. B. drei Mann (Soldalen), zwei Hand breit, 15 Faust hoch elc.
Es ist !) Ulir ist entstanden aus: Es ist !> (die 9. Stunde) auf der Vhr und Vhr
ist sonach ein wirklicher Singular.

Die Declination der Substantive. 1
Die Declination der Subsl.anl.ive ist schvvach, stark oder

gemisclit.
§ 17. Die schwache Declination.

1.) Dedinieret a) der Baier, der Ungar, b) der Menscli.
Welche Flexionsendungen hiingen die schwachen Subsl.anlive an den
Nominativ des Singulars?

Schwankungen und Doppelformen der Declination sieh § 25.
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2.) Nach a) declinieret alle Masculina auf e auGer Kaše (und
die sieben in § 24= , 1.6 aufgezahlten); z. B. Affe, Bube, Rabe, Turke,
Russe etc.;

nach b) alle, welche ihr e schon abgeworfen haben, z. B. Fink,
Furst, Narr, Ochs und auch andere, wie Held.

Von Fink und Held hort man oft unrichtige Genetive des Sirigulars; wie
lauten die richtigen?

Anmerkung 1. Das Volk wirft das e oft weg, wo es die Schriftsprache
noch beibeha.lt, und sagt: der Aff, Bub, Turk, Schtvab etc.

Anmerkung 2. Infolge dessen schwankt bei einigen auch die Schriftsprache.
Der Gesell und noch der Geselle, Schiitz und Schiitze. Ihr Genetiv etc. endigt
jedenfalls auf en.

3.) Nach a) declinieret ferner: der Baier (aber bisweilen dem
Baier), Pommer, Kafer. Alle ubrigen Volkernamen auf er sind stark.
Des Osterreichers, die Osterreicher etc. debet selbst einige andere an.

Nacli b) declinieret: der Tatar oder Tartar, wie: Die Hellenen
nannten alle anderen Volker Barbaren.

Declinieret der Herr im Singular nach a), im Plural nach b).

4.) Nur Masculina gehoren zur schwachen Declination. 1
AnmerkHng. Ein schwacher Singular von Femininen lebt noch

in Redensarten, Gedichten und Zusammenselzungen. Von Gottee Gnaden, auf
Erden, in der Erden, RSslein auf der Heiden, Lindenblatt, Sonnenuhr, Lieb-
frauenkirehe (Marienkirche) etc.

Die drei starken Declinationsformen der Masculina
und Neutra.

§ 18 .
Unterschied-e zvvisehen der starken und der schvvachen

Declination:
1.) Zur starken Declination gehoren Substantive aller drei Genera;

zur schvvachen?
2.) Starke 2 Substantive sind des Umlautes fahig; die schwachen?
3.) Endlich unterscheiden sie sich durch die Flexionsendungen.

1 Beachtet wohl, dass der Satz nicht lautet: Nur die Masculina u. s. w.
2 Warum darf man nicht sagen: Die starken Substantive u. s. w.
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§ 19.

1.) Die Hauptform der starken Masculina und Neutra.
Deelinieret

a) oline Umlaut b) mit Urnlaut
der Tag, das Brot; der Schlag, das —?

Welche Flexionsendungen hanget. ihr an den Nominativ? Es gibt
kein Neutrum, welches sich wie Schlag abandern liefSe.

2.) Erste Nebenform der starken Masculina und Neutra. Cha-
rakter: Verlust des Flexions-e.

Deelinieret
a) o h ne Umlaut

Mase.
der Kaše 1
der Engel
der Athem
der Kuchen
der Ritter

Neutr.
das Erhe
das TJbel
das?
das Wesen
das Zimmer
das Mddchen
das Kindlein

b) mit Umlaut

Mase.

der Apfel

der Hafen
der Schivager

Neutr.

Nur ein Neutrum,
das aus dem latei-
nischen claustrum
gebildete das Klo-
ster, die Kloster.

Die mehrsilbigen auf e und die auf e mit folgender Liquida, also
auf el, etn, en, er, und die Verkleinerungsworter (Deminutiva) auf chen
und tein werfen das Biegungs-e weg.

In welchen (zwei) Casus setzen sie demnach Flexionsendungen
an, und welche?

A11 e deutschen Subslantive setzen im Dativ Plural en oder n
an, auCer die, welche im Nominativ auf en ausgehen, und die auf
lein. Die Mddchen, den Mddchen, nicht.: Madchen-en; den Kuchen,
den Kindlein.

Anmerkung. Kein deutsches Neutrum geht auf em aus.
Frage. Des Schnee-es, des Problemes, die Problšme; warum fallt hier

das e der Flexion nicht weg?

3.) Zweite Nebenform der starken Masculina und Neutra. Cha-
rakter: er im Plural.

Das einzige mehrsilbige Masculinum auf e, \velches stark decliniert.
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Declinieret
alohne Umlaut 51 m i t U m 1 a u t

der Geist, das Kind; der Mann, das Haupt.

Welche Silbe hanget ihr im Flural an den Nominativ des Sin-
gulars an?

Nur jene Neutra nehmen den Umlaut an, welche er bekommen,
und diese miissen den Umlaut annehmen. Mit anderen Worten:
Bei den Neutris ist Umlaut und er untrennbar.

Naheres und Aufgaben iiber die drei starken Declinations-
formen der Masculina und Neutra.

§ 20 .

Zur Hauptform. a) Ohne Umlaut.
Von den folgenden Masculinen sind ofter unrichtige Forrnen,

besonders unrichtige Plurale zu horen. Die richtigen sind hier an-
gegeben. Wie lauten die Nominative des Singulars? Stellet die Genetive des
Singulars in Satze.

Die Firste (derHauser), Geschmacke; Hirsche, Gasthof zum Hirsche;
die Kapaune, Knechte, Krebse, die Schilde (sieh § 15), die Štifte (sieh § 15),
Straufie sind Vogel; die Wirte, wir kehrten heim Wirte zum rothen
Krebse ein; die Admirale, Officiale ; die Greife (mythische Vogel), besser
stark als schvvach.

Ebenso die Neutra:
Die Beine, Bunde Stroh (sieh § 15), Chore (sieh §15), das Gas, die

Gefdfie, Bohre (warum nicht die Rohre? sieh §19, 3 ); alle auf al und
nis: die Scheusale, die Vermdchtnisse (das Vermdchtnis).

b) Mit Umlaut.
An Masculinen gehoren hieher gegen 200.
Aufgabe wie oben.

Die Ablasse (und alle auf lass, z. B.?), die Aufminde, Bcilge, die
Barsche sind Raubfische, die Biige, Bunde (sieh § 15), Canale, Chore
(sieh § 15), Drahte, Fdnge (z. B. Rauchfange), Flore (z. B. Trauerflore),
Fliige (z. B. Auslluge), Fracke, Gdule, Geruche, Iiange (z. B. Abhiinge),
Kahne, Kduze, Kldfle, Kndufe, Marschdlle, Ndpfe, Pjiiige, Pfiihle,
Propste, ličinke, lidusche, Riimpfe, Sate (der Saal), Schdfte, Sclidlke,
Schmduse, Svhndpse, Schdpfe, die Schranke (die Scbranken ist Flural
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von tl ie Schranke), die Schiibe, Schiirfe, Štabe (aber: des Buchstaben,
die Buchstaben), Stalile, Stocke, die Straufie riechen, die StrauJ3e
laufen (sieli § 22), Stranke (Krautslriinke), Stiimpfe, Triimpfe, Trunke,
Wdnste etc.

Anmerkung. Wegfall des Flexions-e. 1.) Die Sprache war einst
viel reicher an Flexionsendungen. Erhohte Geschaftsthatigkeit des Volkes, also
Mangel an Zeit, bringt Fliichtigkeit im Sprechen mit sich. (Sieh § 17, Anmerk. 1.)
So fallt das e im Genetiv und Dativ Singular schon fast immer weg an den
Substantiven auf at, ig, icli, ling. Im Monat August ivurde dem Konig ein Solin
geboren. Es gilt uns heut zu rilhren des KSnigs steinern Ilers. Des Junglings
Stimme. Suchet bei der Lectiire selbst noch einige Beispiele.

2. ) Manchmal wird die Flexionsendung des Wohllautes wegen nicht gesetzt.
so das e am Ende eines Wortes vor einem Vocale, besonders einem e. Mit dem
Tag erwacht das Leben. Sie (die Ivindlein) harren der Schldg und der Schelten.
Der Apostroph ist liier nicht nothig.

3. ) Oft fallt es wegen des Reimes weg. Das Wunder, es dauert zum mor-
genden Tag, — doch fraget, iver immer zu fragen vermag.

4. ) Sehr haufig vernachlassigl die Bequernlichkeit, untefstiitzt von Unkennl-
nis, die grammatischen Formen. So sagt man das Gesims und noch das Ge-
simse etc. (Sieh § 17, Anmerk. 1.)

Merket: Man sagt stets: Bei Gott, mit Gott etc. Uber den Grund sieh § 26.

§ 21 .

Zur ersten Nebenform.

a) Mit Umlauf im Plural nur die folgenden Masculina. Gebet
in kurzen Satzen den Nominativ und Genetiv des Singulars an.

Aclcer, Apfel, Buden (aueh die Buden, was eigentlich unrichlig
ist), Bogen, Bruder, Garten, Graben, Hafen, Hammel, Laden (rieh-
tiger Laden), Mangel, Mantel, Nabel, Nagel, Ofen, Sdttel, Schaden,
Schnabel, Schtvager, Stddel (der Heustadel), Viiter, Vogel und das
Neutrum Kloster, die Kloster.

h) Alle anderen Masculina und Neutra dieser Declinationstorm
bleiben o Im e Um la ut.

Anmerkung 1. Doch finden sich haufig die eigentlich unrichtigen Plurale:
die Kasten, Miigen, Wiigen.

Anmerkung 2. Kein deutsches Substantiv endigt auf em auCer der Athem
und das gleichbedeutende der Odem und der Brodem (heifier Dunst). (Sieh g 19, a,
Anmerk.)

lin Dialecl, nur noch der Bodem statt der Boden.
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c) Von folgenden hort man oft ein falsches Genus oder einen
falschen Plural. Mit denjenigen, deren richtige — hier angefuhrte — Fomien
eucli auffallen, bildet Satze.

Plural. Die Esel, die Sessel ; der n nd das Polster, Plural? der
Husten, der Teller, der Zettel.

§ 22 .
Zur zweiten Nebenform.

a) Mi L Umlaut. 36 Neulra erhalten im Plural er und deshalb 1
den Umlaut. Merket die Plutale besonders von den folgenden. Gebet ihren
Nominativ und Geneliv im Singular an. Die Fdcher, Holzer, Komer, Mduler,
Pfander, Tiicker, Triimmer, Wdmser.

Von den Masculinen nehmen er und den Umlaut nur die fol¬
genden an.

Aufgabe wie oben.
Die Gdtter, Hunds/otter, Mdnner, Bander, Strducher, Vormiinder

(aber: der Mund, die Munde), Wdlder, Wiirmer.
Der Plural von -thum ist -thiimer. Der Reichthum, die Reich-

thiimer; das Bisthum, die Bisthiirner; — das Eigenthum bat. keinen
Plural.

Der Kaufmanu, die Kaufleute; der Fuhrmann, die Fuhrleute; der Zimmer¬
mann, die Zimmerleute.

In Zusamrnensetzungen gebrauclit man Lente statt Mdnner (sieh § 16, 2 ),
wenn sie einen eigerien Stand, eine Zunft bilden. Dagegen: Ehemanner (Ehe-
leute sind Mann und Weib), Khrenm&nner, Geivtlhrsmdnner etc.

1 In friitieren Jahrhunderten Iautete die Silbe ir. Ein i bewirkt aber (wenn
es schon in alter Zeit vorhanden war) an voranstehenden a, o, u und au den
Umlaut; Kart, bartig; rotit, rothlich; (jut, giitig; faul, Fdulnis. (In blutig u. dgl.
Iautete das ig in alter Zeit ac.) (Da der Umlaut wegen eines folgenden i ein-
tritt, wie tnuss das e des Plurals gelautet haben von Gast, Gdste; Iiug, Kuge etc.?)

Jenes ir, jetzt er, ist keine Flexions-, sondern eine Nacbsilbe (vergl. die
Silbe er in gen-er-is von gen-us), an welche sich kein Flexions-e anhangte;
warum niclit? (Sieh § 19, 2 .) Sie hieng anfangs auch am Singular, wo sie spater
weg(iel, wodurch es den Anschein erhielt, als ware er (ir) die Endung fiir die
Pluralbildung. Nun nahrnen auch die oben folgenden Masculina dieselbe an.

Zu merken ist noch: a) In der Volkssprache lindet sich er viel haufiger;
die Beiner, Steiner, Geivichter etc.

b) Bei manchen schwankt die Sehriftsprache zwischen er und dem edleren e;
die Thaler, die Thale. Sieh § 25.
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b) Ohne Umlaut. er nehmen noch 21 Neutra an, die des Um-
lautes nicht, fahig sind. Wie laulet von den folgenden der Singular im
Nominativ und Genetiv?

Geschlechter, Gespenster, Reiser, Binder, Scheiter (Holz), Schilder,
Stifter (sieh § 15).

Von Masculinen gehoren hieher nur: Geister, Leiber.
Der Laib Brot, die Laibe.

§ 23. Die zwei starken Declinationsformen der Feminina.

1.) Hauptform. Declinieret.
a) ohne Umlaut b) mit Umlaut
die Kenntnis; die Axt.

Welche Flexionsendungen hangt ihr an den Nominativ Singularis?
Wie unterscheidet sich die Declination der starken Feminina von der der starken
Masculina und Neutra?

a) Wie Kenntnis alle ant' nis und sal; die Drangsal etc.
Beachtet die Schreibung: Singular Kenntnis, Plural Kenntnisse, und

so bei allen auf nis.

b) Wie Axt. noch 35 andere. Von folgenden hort man oft un-
richtige Plurale; vvendet die richtigen in k urzen Satzen an.

Angste, Briinste (Feuersbrunste), Geschwiilste, Einkunfte, Ndhte,
Nothe, Sdue, Schntire.

Anmerkung. Nacht und Macht im Plural zusammengesetzter Substantive
ohne Umlaut. Die Ohnmaehten, Vollmachten etc., die Weihnachten.

2.) Nach der ersten Nebenform gehen nur die Mutter und
die Tochter (die Mutter und die Tochter); denn alle ubrigen auf e
und e mit folgender Liquida sind im Plural schwach, gehoren also
der gemischten Declination an, z. B. die Blume, Plural die Blumen;
die Distel, Plural die Disteln; die Natter, Plural die Nattern elc.

3.) Die zweite Nebenform kommt nicht vor, denn nur Masculina
und Neutra setzen im Plural er an.

§ 24. Die gemischte Declination.

Zu ihr gehoren hauptsachlich diejenigen Substantive, welche im
Singular stark, im Plural schvvach sind.
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1. a) Gemischt werden decliniert folgende Masculina. Wie lauten
ihre Singulare?

Brunnen/ Masten, Staaten,
Schmerzen, Sporen 2 und Zieraten,
Stacheln 3 Strahlen, Vettern, 35
Psalmen und Gevattern. 3

b) Folgende sieben, sonst iiberall schwache Masculina bilden den
Genetiv im Singular stark mittels en s. Wie lautet ihr Nominativ im
Singular und wie im Plural?

Bes Funlcens, Glaubens, Namens,
Gedankens, Haufens, Willens, Samens. i2

Anmerkung. 1.) Der Bursche durchwegs schwach; dagegen der Bursch, des
Burschen, Plural die Bursche, also im Singular schvvach, im Plural stark. 2.) Der
Fels, des Felsen, Plural die Felsen; der Felsen, des Felsens; alle anderen Casus:
Felsen. 3.) Der Friede und Frieden, Genetiv fur beide Friedens, ali andere Casus
Frieden. 4.) Der Schade und Schaden, Genetiv Schadens, Plural die Schaden.

2.) Fast alle Feminina gehoren zur gemischten Declination,
namentlich

a) alle, welche die Ausgange der ersten Nebenform der starken
Substantive haben; diese setzen deshalb im Plural nur n an.

Declinieret den Singular von die Gassen, Angeln, Kuppeln, Leitern,
Mauern, die AugenbrauenA

Anmerkung. Einige haben das End-e eingehiiGt: 6 die Fran, die Au etc.

b) alle auf heit, schaft, ung, in, elei, rei. Gebt, Beispiele an.
Beachtet die Schreibung: Singular Konigin, Plural Koniginnen, und so

bei ali en auf in.

1 Der Brunn, des Brunnens, gleichbedeutend mit der Brunnen, des Brunnens.
(Sieh erste Nebenform.) Fehlerhaft ist demnach jedenfalls der bisweilen zu
horende Genetiv ohne s.

2 Der Sporu, des Spornes, dem Sporne, den Sporn.
3 Warum nicht -en? (Sieh erste Nebenform.)
4 Einst sagte man schvvach: der Glaube, des Glauben, und stark: der Glau-

ben, des Glaubens; daraus ist die Mischung entstanden: der Glaube, des Glaubens;
der Funke, des Funlcens etc. Ubrigens ist auch der Glauben etc. noch zu horen.

5 Das Volk nimmt das n des Plural in den Singular heriiber, vvahrscheinlich
denkt es dabei an braun und sagt die Augenbraune statt -brane.

6 Im schlesischen Dialect ist es bisvveilen noch zu horen, z. B. die Fraue,
die Aue etc. Der baierische Dialect wirft dieses e oft weg, wo es in der Schrift
noch beibehalten wird, z. B. die Bahr, die Henn, die Thttr; der Apostroph ist
hier nicht nothig. Vergl. § 17, Anmerk. 1; § 20, Anmerk. 4.
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3.) Im Singular wird kein Neutrum schvvach decliniert, im Plural
nur folgende.

Gebt den Nominativ und Geneliv ilires Singulars an.

Die Augen, Betten, Hemden,
din Herzen, Ohren, Enden. 12

UnregelmaBig: Das Herz, des Herzens, dem Herzen, das Ilerz.
Plural die Herzen.

§ 25. Schwankungen und Doppelformen an Substantiven
desselben Geschlechtes.'-

1.) Einige Substanlive schwanken ztvischen der starken und der
schwachen Form,

2.) andere haben zwei Pluralformen, entweder in gleicher oder
verschiedener Bedeutung.

Behufs der Ubersichl und des Nachscblagens fuhren wir dieselben
alphabelisch auf.
Das Aas, Aser, seltener die Aase;
der Act im Schauspiele, die Acte;
der Act, die schriftliche Verhandlung, die Acten;
der Ahn, -~es und -en, die Ahnen;
der Amvalt, die Armalte und Anivalte;
das Band, die Bander; die Bande = Fesseln;
die Bank, die Banice zum Silzen; die Banken = Handelsbanken;
das Denkmal, die einzelnen Denfcmdler; die Denkmale, Merkmale,
Wundmale ete.;

das Ding, die Dinge; in verkleinerndem Širine die Dinger, z. B.
die jungen Vogel, die armen Dinger;

der Dom, die einzelnen Ddrner, die Dorne und Domen;
Anmerkung. Die letzten drei dienen als Beispiele dafiir, dass die

Form ohne er a) edler ist, b) eine Zusammenfassung oder c) eine un-
eigentliclie Bedeutung zeigt. Weise an ihnen diese drei Punkte nach.

der Druck, die Drucke; in Zusammensetzungen u, Eindrtickeu. s. w.;
der Faden, die Faden; die Fadeji als SeemaB = 1 Klafl.er;
der Forst, die Forste und Forsten;

1 Die Leiden ist der Plural von das Leiden, des Leidens, nicht aber von
das Leid, dessen Mehrzahl die Leide lautet. Beide Formen siru! stark.

2 Sieh § 15.



der Flofi, -es, Plur. die Flofie; in derselben Bedeutung:
das Flofi, —es, Plur. die Flofie (\varum nicht Flofie? sieli § 19, s).
Gebrauchlicher ist im Singular das Neutrum, im Plural das
Maseulinum, vvodurch es den Anschein erhalt, als lauie der
Plural von das Flofi — die Flofie;

der Fuji, die Fiifie /um Gelien und Stehen, die Fufie zurn Messen;
der Gevatter, —s, richtiger, aber seltener des-n, Plur. —n; sieh § 24, i.a,-
das Gesicht, die Gesichter der Menschen, die Gesichte sind Bilder
der Phantasie; sieh c) in der Anmerkung auf S. 28;

das Gewand, die einzelnen Gewdnder, die Geivande; sieh a) und l)
in der Anmerkung S. 28;

der Herzog, die Herzoge und Herzoge;
die Hornis, Plur. die Hornisse, ofter Hornissen;
der Kasten, sieh § 21, Anmerkung;
der Laden, die Fensterladen, die Kaufmanns/aefe«, doeh wird dieser
Unterschied nicht immer eingehalten; die richtige Form fur
beide ist; die Laden;

das Land, die einzelnen Lunder, die Lande, zusammenfassend
und poetisch, z. B. die osterreichischen Erblande, in den deutschen
Landen = in Deutschland;

das Mald (Gastmahl), —es, die Mahle und weniger edel Mahler;
das Mal (Denkmal), —es, die Male und liblicher die Miller;
der Magen; sieh § 21, Anmerkung;
der Mai, -es und —en, Plur. -e und -en; urspriinglich nur schwach;
der Nord, —es, die Himmelsgegend und der Wind daher, die
Norde — Nordwinde;

der Norden, —s, nur die Himmelsgegend Mitternacht;
der Ort, einzelne Orter, die Orte — Gegenden;
der Ost, -es, die Oste, gleicharlig mit der Nord;
der Osten, —s, gleichartig mit der Norden;
der Pfau, wie der Mai;
die San, die Sline; die Sauen vom Wildschweine;
der Schelm, wie der Mai, der Pfau;
der Star, die Augenkrankheit, es, Plur. —e; ebenso
der Star, der Vogel, doch richtiger des -en, Plur. -en;
der Straufi von BI umen, -es, die Stranj]e und die Striinfi'er;
der Straufi, der Vogel, nur die Straufie;
der Siid, —es, die Siide, gleichartig mit der Nord;
der Saden, s, gleichartig mit der Norden;
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das Thal, —es, die einzelnen Thaler; poetisch und zusammen-
fassend die Thale;

das Tuch —es, die einzelnen Tiicher; die Tuche — Tuchsorten;
das Wort, einzelne Worter; die Worte = Rede:
der Wuchs, —es, die Wiichse und Wuchse;
der Zoll, Zbile zahlt man, Zolle rnisst, man.
Aufgabe. Schreibet die Substantive dieses und des Paragraphen 15 in

einem Verzeichnis alphabetiseh nieder.

§ 26. Declination der Eigennamen.
A. Personennamen.

Mit dem Artikel bleiben sie unverandert: des Wilhelm, der Gisela.
Unverandert bleiben sie aueh hinter einer Priiposition. Mit Wil-

helm, bei Gisela. Mit Gott, hei Gott etc. Denn Golt ist der Eigen-
name des hochsten Wesens.

Personennamen ohne Artikel.
I. Im Singular.

1. ) Sie nehmen jetzt nur im Geneliv eine Flexionsendung an,
namlicb s. Eduards Mutter, Marias Vater, die Kriege Bonapartes.

2. a) Die mannlichen auf einen Zischlaut. (s, j1, seli; x, z) und
die weiblichen auf e nehmen ens (ns) an. Hansens und Mariens
Bruder, Franzens und Klothildens Sclmester.

Vossens Luise, Horazens Oden. Dagegen: Goethes Mutter. Warum nicht
Goethens ?

h) Doch erhalten jetzt gevvohnlich nur die deutschen Vor-
namen auf e oder einen Zischlaut ens, die anderen bleiben unver¬
andert. Zeus’ Donnerkeile, Voss’ Luise, lloraz’ Oden.

Anmerkung. Den Genetiv macht man hiebei durch den Apostroph (der
iibrigens entfallen darf) kenntlich, doch nur dem Auge; und deshalb ist es
besser, ihn durch den Artikel oder durch Umschreibung mittels von auch dem
Ohre bemerkbar zu machen. Die Donnerkeile des Zeus, die Oden des Horaz,
die Luise von Voss etc.

3.) Im Dativ und Accusativ bleiben die Eigennamen unver¬
andert. Die Classiker aber gebrauchen noch die alten Forinen en, n.
Der Bischofgab Franzen dieHand. Ich lasse Morizen griifien (Goethe).
Von Herdern (vvarum nicht Herderen? sieh § 19,2) habe ich keine Nach-
richt. Magern bitte ich zu griifien (Schiller).

II. Im Plural.
1.) Die mannlichen declinieren in der Regel stark, indein

sie e oder nichts ansetzen, die weiblichen sind schwach. Die
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Konrade, die Flavier (warum fallt die Flexionsendung e weg? sieli
§ 19, 2 ) ; die Mathilden, die Marien, Annen etc.

2.) Pluralbildung durch s. In der alleraltesten Zeit bildete
man einen Plural der Substantive mittels s, was jetzt in Nord-
deutschland noch oft, in der Schriftsprache dann geschieht, wenn
man den Volkston anschlagt. Die Jungens, brave Kerls.

Dieses Plural-s zeigt sich in der Schrift noch jetzt an Eigen-
namen. Sind Sie bei Mozarts gewesen? Grufien Sie die Humboldte;
besonders bei denen auf einen Vocal. Die Bernhardis (Bernhardi),
die Bodeš (Bode), die Ottos; namentlich an fremden. Die Montecchis,
die Tassos (Montecchi, Tasso).

3.) Schwache Pluralform an mannlichen Eigennamen.
Die beiden Gracchen, die Ottonen (lateinisch: Otto, Ottonis etc.), die
Pharaonen.

4. a) Ubrigens macht die sclrvvache Form hier den Eigennamen
gevvohnlich zum Gattungsnamen. Die Cdsaren (romische Kaiser,
Gattungsname) hatten wenige Casare (Manner wie Časar, Eigenname)
aufzuweisen. Zur Dgnastie der Ottonen (zur ottonischen Dynastie)
gehorten auch zwei Heinriche.

b) Ebenso bezeichnet die aus dem Lateinischen abgeleitete starke
Form —one den Namen als Gattungsnamen. Die Cicerone (die groben
Redner) unseres Parlamentes; es gab mehrere beruhmte Cicero; die
beiden Cato; die Catone (sittenstrenge Manner) sind selten.

5.) Kein Eigenname nimmt im Plural den Umlaut an. Die Herren
Fuchse, Wolfe, Karle, Hofmanne.

Richtig sind also die Plurale: Die Hofmann, die Hofmanne, die Ilofmanns;
die Lessing, die Lessinge, die Lessings; die Otto, die Ottos, die Ottonen etc.

B. Geographische Namen.

1.) Mit dem Artikel bleiben sie wie die Personennainen in der
Regel unverandert.

Ge ne ti v. Der Ursprung des Isonzo, des Inn; der Gipfel des
Triglau, des Brocken. Aber immer des Rheines, des GroJJglockners,
des Altvaters und so aller zusammengesetzten.

2. a) Ohne Artikel erhalten die mannlichen und silchlichen
nur im Genetiv eine Flexion, namlich s. (Vergl. den Genetiv im
Singular der Personennamen.) Osterreichs und Ungarns Herrscher.
Die Erbauung lioms. Die Umgebung Steins (warum nicht. Steines?).
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b) Die auf einen Zischlaut nehmen nicht en s an, wie die Per-
sonennamen, sondern umschreiben den Genetiv mittels von, in, aus.
Die Ilolzivaren von'(aus) Beifniz. Die Buder von (in) Teplitz.

3.) Stadtenamen sind Neutra und haben nach dem Artikel
ein Adjectiv oder sonst. ein Attribut bei sich. Das heitere Wien. Die
Griindung Boms; die Griindung des herrschsiichtigen Bom. Die Zer-
storung Cartluigos; die Zerstbrung des uneder aufgebluhten Carthago.
Das Wien der Gegenwart verhdlt sich za dem Wien des Mittelalters
wie der Palast zur Hutte.

4.) Weibliche Namen vonLandern und Gegenden miissen
den Artikel vor sich haben. In der Turkei. Die Scinveiz wird von
Fremden stdrJcer besucht als Tirol. Briefe aus der Bulgarei und aus
Italien. Die 1Vochein in Oberkrain hat ein Engldnder uberaus schiin
gefunden.

Schlussbemerkung. a)DasEi des Columbus. Die Ufer derTheifi.
b) Die Umgebung der Stadt Pariš, des leichtfertigen Pariš.
c) Die Luise von Voss = Voss’ oder Vossens Luise. Die Thiirme

von Prag = Prags Thiirme.
Die mangelhafte Casusbildung ersetzt man

a) dureb den Artikel,
b) durch ein Attribut,
c) durch die attributive Umscbreibung milfels von, in, aus.

Sieh oben 2. b.

§ 27. Mehrere Namen einer Person. Titel vor oder
hinter dem Namen.

1. a) 0 b n e den Artikel. Maria Stuart s IlinricMung. Die Pramen
Friedrich Schillers. Gotthold Ephraim Lessings Drarnen.

Nur der letzte Name wird decliniert.
b) Mit dem Artikel. Die IlinricMung der Maria Stuart. Die

Pramen des Friedrich Schiller etc.
Alle Namen bleiben unverandert.
thr bemerket, dass die Construction ohne Artikel als die edlere an be-

riihmten Namen vorzuziehen ist.
2.) Der Titel vor dem Namen.
a) Ohne den Artikel. Franz Josefs Begierung. Kaiser Franz

Josefs Begierung.
Der Titel wird wie ein erst.er Name behandell.
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b) Mil dem Artikel. Des Konigs Grab, des Alarich Grab;
zusammengezogen: des Ko ni g s Alarich Grab; des Kaiser s
Maximilian Grab, des Herzogs Moriz Verrath.

Der Artikel macht den Titel zum Gattungsnamen, welcher de-
cliniert, werden muss, wahrend der Personenname — des Artikels
wegen — unverandert bleibt.

Wendet die Regeln aof die folgenden Beispiele an.
0 li n e den Artikel.

Die Regierung Franz Josefs.

Die Reisen Kaiser Franz Josefs.

Erzherzog Albrechts Vater.
Prinz Eugens Siege.
Graf Herberstems Berichte.

Baron Conrads 1 Giiler.

Mit dem Artikel.
Die Regierung des. Franz Josef darf

nicht gesagt werden; warum nicht?
sieh oben 1 . b.

Die Reisen des Kaisers Franz
Josef.

Der Vater des Erzherzogs Albrecht.
Die Siege des Prinzen Eugen.
Die Berichte des Grafen Herber¬
stein.

Die Gilter des Barons Conrad.

Anmerkiing. Die Brigade Ftix = des Generals Fux. Die Villa Mauthner =
= der Familie Mauthner.

Ist der possessive Genetiv zum Titel geworden, so steht er ohne Flexion.

3.) Ausnahmen: Declinierte Titel.

a) Herrn Voltmanns Fabrik. Des Herrn Voltmann Fabrilt.

Herr wird stets flectiert; denn dieser Titel ist so allgemein, dass
er als Galtungsnarne behandelt. wird.
b) Seiner Majestat Kaiser Franz Seiner Majestat (= Sr. Maj.) des

Josefs Armee. Kaisers Franz Josef Armee.
Der Ruhm Seiner kaiserlichen Der Ruhm Sr. kais. Hoheit des
Hoheit Erzherzog Karls. Erzherzogs Karl.

Die Waffen Seiner Durchlaucht Die Waffen Sr. Durchlaucht des
Furst Antons (von Liechten- Fiirsten Anton von ....
stein, Schwarzenberg etc.)

Majestiit, Hoheit, Durchlaucht werden ebenlalls itvuner denliniert.

1 Als Vorname irnmer Konrad. Urkumlliche Familienamen dagegen miissen
ilire historische SchreibuDg beibehalten. So z. B. auch Graf Peclnj, nicht Pecsi
oder Peci. Die Schreibung der Eigennamen (Ijesonders beriihmter) nicht beizu-
behalten, zeigt Mangel an Bildung und Riicksicht. Wie barbarisch wiirde sich
doch Schtickspier oder R i s c h el lili h u. dgl. ausnehmen!

Holnrich, doutsche Gmmniatik f. rl. 117. Gl. 3
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c) Der Erlass Seiner Excellenz des Herrn Ministers Baron Conrad.
Die Wohnung Seiner Eminem des Cardinals Grafen Schaffgotsche.

Hinter Excellenz und Eminenz setzt man noch einen oder mehrere
andere Titel mit dem Artikel. Warum bleibt dann der Eigenname
unverandert? Sieh oben l.b und 2 .b.

Anmerkung. Die Lehre des Doctor (nicht Doctors) Martin Luther. Denn
der Titel Doctor ist hier mit dem Eigennamen so vervrachsen, dass er trotz des
Artikels nicht als Gattungsname erscheint. Ebenso: Die Rede des Doctor Herbst.
Die Entgegnung Sr. Excellenz Doctor Dunajeicskis, des Doctor Dunajeivski. Doch
wird man Schwankungen finden. Der undeclinierte Titel klingt vornehmer, der
declinierte erinnert an die Beschaftigung eines Doctors, wie: Die Werlcstatt des
Meisters Hermann ; dagegen: Meister Malcarts und des Meister Makarts Bilder.

4.) Der Titel oder die titelhafte Bezeichnung hinter dem
Eigennamen.

Der Sturz Kaiser Karl des Dicken. Der Kreuzzug Friedrich
des Eothbartes = des Eothbartes Friedrich. Die Kriege Leopold des
Ersten (der Kurze halber geschrieben: Leopolds I.) = des ersten
Leopold; Friedrich des Ziveiten — des zvveiten Friedrich.

Titel und titelhafte Bezeichnungen werden, auch wenn sie hinter
dem Eigennamen stehen, als nomina propria behandelt.

Anmerknng. Wiirde der titelhafte Zusatz als Apposition bezeichnet, dann
miisste er und der Eigenname decliniert werden und das Komraa stehen. Der
Kreuzzug Friedriche, des Rothbartes, und der Kreuzzug Konrads, des Zweiten.

Es findet sich aber auch: Karls des Grofien; Josefs des Ziveiten
u. dergl.

Aufgabe. 1.) Gebet bei jedem der folgenden Beispiele die Regel seiner
Declination an.

Die Kriege Franz I. (lies: Franz des Ersten. —Warum nicht Franzens? Darf
der Apostroph [Franz’] stehen? Sieh § 26, a, Anmerk.) Die Regierung Kaiser
Franz Josefs I. (lies: Franz Josef des Ersten).

Die Regierung Sr. Maj. Kaiser Franz Josefs I., Sr. Maj. des Kaisers Franz
Josef I. (lies: Franz Josef des Ersten; warum nicht Josefs?)

2.) Schreibet diese Beispiele ab, setzet aber statt, der in ihnen vorkommen-
den Namen: August L; Konig Philipp August II.; Seine Majestat Konig Philipp
August II.; Konig Philipp der Schone.

§ 28. Declination der Fremdworter.

1. a) Die meisten mannlichen und sachlichen Fremdworter decli-
nieren stark. Der Katalog, - es, Plur. -e. Das Criminal, s, Plur. -e.
Die auf l, m,, n, r setzen im Genetiv des Singulars nur s an. Vergl. §19,2.
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b) Die auf ein s bleiben unverandert. Des Omnibus, des Casus,
des Genus.

Anmerkung. Ganz eingeburgerte auf us bilden, vornehmlich in der Volks-
sprache, einen Plural auf usse. Die Omnibusse, Fidibusse.

2.) Schwach sind nur:

a) die mannlichen auf e, k, nt, t. Der College, —n, Plur. —h. —
Wie lautet, der Nom. und Gen. Sing. von die Katholiken, die Protestanten,
die Starosten?

b) die mit arch, graph, krat, log, nom, soph zusammen-
gesetzten mannlichen Personennamen.

Wie lautet der Nom. und Gen. Sing. von die Patriarchen,
Telegraphen, Paragraphen, Demokraten, Philologen, Astronomen, Philo-
sophen ?

Hieher gehoren auch der Tribun, der Vagabund, Triumvir und
Decemvir, die im Singular auch slark gefunden werden.

3.) Gemischt werden deeliniert:

a) ali e Feminina. Sie sind im Singular slark, im Plural schvvach.
Unterscheiden sich die weiblichen Fremdworler in der Decli-

nalion von den deutschen Femininen? Sieh §23 und §24,2. Gebet in
Satzen den Gen. Sing. und den Nom. Plur. an von die Fabrik, die
Trafik, ebenso den Dativ Sing. und Plur. von die Monarchie, die
Jalousie.

b) die mannlichen Personennamen auf unbetontes or.
Stellet in Satzen den Acc. Sing. und Plur. von Professor, InspSctor,

Protector.
Anmerkung. Die auf betontes or sind stark. Der Major, des Majors,

die Majore; das Meteor, des Meteors, die Meteore. Stellet ihre Genetive des
Singulars in Satze.

c) die Neutra auf ma. Des Dramas, Themas, die Dramen, Themen.
d) auBer diesen noch andere. Wie lautet der Nom. Sing. von des

Consuls, die Consuln, des Adils, die Adilen? Stellet in Satze den
Gen. Sing. und den Nom. Plur. von der Triumvir, das Insect, das
Interesse.

4.) Eigenthumliche Pluralbildung.
a) Lateinische und griechische Substantive bilden in der Ge-

lehrtenspraehe den Plural noch frernd. Die Modi, Termini, Genera,
3*
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Tempom, Facta, Lexika, Pronomina, den Pronominibus, den Termi-
nis etc . 1

Der Genetiv lautet der Tempom, Modi, Pronomina, niemals
Ternporum, Modorum etc.

Anmerkung. Wie sich bei zunehmender Bildung des Volkes der Gebrauch
gelehrter Fremdwort.er verallgemeinert, tret.en an die Stelle der classischeri
Plurale die deutschen. daber bei vielen ein Schwanken. Die Verbe und Verba;
unter den Verbis, Adjectivis etc. und unter den Verben, Adjediven etc., die Themen
und auch die 'Fhemata.

Warum immer die Dramen, nicht mehr die Dramata?
b) Franzosische und englische Subst.ant.ive, die in der Sehrift oder

in der Aussprache als fremde erscheinen, behalten ilire Pluralbildung
mittels s (x) in Sehrift und Aussprache. Pas Bureau, die Bureaux,
Chefs (spr. Schaffs), Lords, Genies, Ballons.

c) Ebenso die auf einen Vocal auher e. Die Sofas, Paschas,
Kolibris, Casinos, Mottos, Bajazzos, die Zulus.

s als deutsche Pluralendung sieh § 26, II. 2.
d) Die lateinische Pluralendung ia lautet im Deutschen ien(-i-en).

Gib den Nominativ und Genetiv des Singulars an von die Gijmna-
sien, Stipendien, Studien , Reptilien, Muse-en.

e) Der Admiral, -s, die Admirale (ohne Umlaut);
der (selten das) Altar, —es und —s, die Altare;
der Atlas, —sses, die Atlanten, Kartensammlungen;
der Atlas, sses, die Atlasse, Seidenstoffe;
das Capital, s, die Capitale, gebrauchlicher die Capitalien;
das Capital, seltener Capital, Saulenknauf, die Capitaler und
Capitale;

der Cardinal, —s, die Cardindle;
der Cnsus, sieli oben 1,1;
der Cherub, s, die Cherubim ;
der Choral, s, die Chordle und Chorale;
der Corporal, —s, die Corporale, gebrauchlicher Corpordle;
der Fidibus, sieh oben 1, Anmerk.;
der General, wie Corporal;
der Kaplan, —s, die Kaplane;

1 In der ersten und zweiten Classe kanntet ihr die Herkunft griechischer
Worter noch nicht und schriebet sie, wie sie im deutsch-lateinischen Ubungs-
buche stehen, narnlich in lateinischer Orthographie; nun aber lernt ihr deren
Abstammung kennen, schreibet sie daher in griechischer Weise.
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der Magnet, —s und —es, die Magnete, sellener Magneten;
das Mineral, -s, die Minerale und Mineralien;
der Omnibus, wie Fidibus;
das Regiment, —s und —es, die Regimenter;
das Schema, —s, die Schemata;
der Seraph, —s, die Seraphim (sieh Cherub);
das Verb, —s, Plur. —e und vveniger gut Verben; sieh oben Anmerk.

Corrigieret die ofter vorkommenden Fehler in: Die Legionen
vvahlten den Feldherr zum Kaiser. Die Gesetze des Drama. Die
Befehle des Generalen, des Maj oren.

Der Artikel.

§ 29. Unterschied zwischen dem bestimmten und dem
unbestimmten Artikel.

1.) Ein Wanderbursch mit dem Štab in der Hand,
Kommt wieder heim aus fremdem (= einem fremden) Land.

Warum nichi der Wanderbursch ? Warum nicht mit einem Štab?

Von wem wird der Bursch wohl zuerst erkannt?

Warum hier der Bursch?

Der unbestimmte Artikel weist auf einen in der Rede noch nicht
genannten oder auf einen uberhaupt unbekannten Gegenstand hin;
er leitet die Rede ein; der bestimmte dagegen?

2. a) Der alte Barbarossa, der Kaiser Friederich,
Im (== in dem) unterirdischen Schlosse hiilt er verzaubert sieh.

So beginnt. ein Gedicht; und doch der alte Barbarossa und in
dem unterirdischen Schlosse?

b) Der Stuhl ist elfenbeinern,
Darauf der Kaiser sitzt;
Der Tisch ist marmelsteinern,
Worauf sein Haupt sieh stutzt.

Der bestimmte Artikel steht. nicht allein vor einem wirklich schon
bekannten, sondern auch a) vor einem als bekannl: vorausgesetzten,
b) vor einem spiti er zu bestimmenden Gegenstande.

3.) Einen ferneren Unterschied sieh § 30, 3 .
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§ 30. Unterschiede.
I. Zwischen dem bestimmten Artikel und dem gleichlautenden

Demonstrativpronomen.

1.) Die (= diese) Freude kam unerivartet.
Die lange erwartete Freude tvard uns endlich zutheil.
Kennst du den (Artikel) Mann?
Ben (== diesen) nicht, aber seinen Bruder.
In dem (— solchem) Alter unternimmt man lceine lleisen.
Mancher wird auch in dem (Artikel) Alter eines Methusalem
nicht Iclug.

Das Demonstrativpronomen driickt immer eine Art Gegensatz aus
(bezeichnet, diesen in obigen Beispielen durch Hinzufiigung von jener,
ander) und ist deshalb stets betont; der Artikel hingegen?

2.) Der Jimgling hat verrochelt in seines Meisters Arm;
Der (= dieser) schlagt um ihn den Mantel....
Versunken und vergessen! Das ist des Sdngers Fluch.

Das hinvveisende Fiirwort kann auch allein stehen, der Artikel
hingegen nicht. Er hangt, so innig mit dem Substantiv zusammen,
dass ihn manche gar nicht fur ein eigenes Wort, sondern nur fiir
ein Glied (articulus) des Hauptwort.es ansehen.

3.) Weil der bestimmte Artikel unbetont, ist, kann er auch mit
der Praposition in manchen Fallen verschmelzen; das Demonslrativ-
pronomen und der unbestimmte Artikel sind dieser Verschmelzung
nicht ftthig. Beim =' bei dem, im — in dem, ins = in das, am =
= an dem, ans — an das, aufs, zum, hinterm, hinters, unterm etc.

Suchet. in der Lectiire einige Beispiele solcher Verschmelzung. Der
unbestimmte Artikel verschmilzi dagegen mit dem Adject.iv. Im (— in
dem) alterthumlichen Saale; in alterthiimlichem (— in einem alter-
thumliehen) Saale. Beim (== bei dem) festlichen Mahle; bei festlichem
(= bei einem festlichen) Mahle. Mit sufiem (= mit einem suBen)
Klange. Auf gedrangem (= auf einem gedrangen) Stege. Von duftiger

von einer duftigen) Blume. Auf schtvindelnder (= auf einer
schwindelnden) Hohe.

Anmerkung. Bisweilen ist es zweifelhaft, ob das Wort der bestimmte
Artikel oder das hinweisende Pronornen ist, z. B. Den schlechten Mann muss
man verachten, der nie bedacht, tcas er vollbringt. Hier karm statt den sowohl
der unbestimmte Artikel (einen) als auch ein Demonstrativpronomen (jenen, den-
jenigen) stehen. Der Dichter fasst das Wort als Artikel auf. Warum? (lis wechsell,
in obigen Versen immer eine unbetonte mit einer betonten Silbe. Ist den betont?
Sieh oben 1.)
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II. Zwischen dem unbestimmten Artikel und dem Zahlvvorte.

Wir wollten in Venedig zelin Tage bleiben, konnten uns aber
nur einen aufhalten ; aber es war ein Tag, den wir nicht
vergessen tverden.

Ist der Artikel oder das Zaldwort betont? Liegt im Zahlvvorte eine Art
Gegensatz, wie oben im Demonstrativpronomen? Kommt der unbestimmte Artikel
auch alleinstehend vor, oder ist er stets mit einem Substantiv verbunden, wie
der bestimmte? Wie unterscheidet sich also der unbestimmte Artikel von dem
gleicldautenden Numerale? Was bat er mit dem bestimmten gernein?

§ 31. Der Artikel wird nicht gesetzt:

1.) vor Eigennamen in edlerer Sprechweise, z. B. Franz schreibt,
Schillers Werlce; sieh § 27, i.s.

Er steht aber:
a) vor den Namen der Fliisse, Berge und vor weiblichen Landernamen

(sieh § 26, B. i). Die Drau, der Schneeberg, in die Lausitz;
b) vor Adjectiven und Gattungsnamen, die einem Eigennamen vorangehen.

Der grausame Nero befierrschte das sittenlose Rom zur Zeit des Philosophen und
Dichters Seneca;

c) vor Eigennamen, wenn sie als Gattungsnamen gebraucht tverden. Die
Catone sind ausgestorben, d. h. die strengen Sittenrichter (sieh § 26, A. *).

Anmerkung. Beim Lukas, im Matthaus u. dgl. = beim Evangelisten Lukas,
Matthaus etc.

2. ) vor Titeln in der Anrede, liberhaupt vor dem Vocaliv. Herr
Professor! Meister Gottfried!

3.) bei Aufschriften. Schlossplatz, Wassergasse, Rudolfinum, Gast-
hof zum Elefanten, Geschichte des Alterthums etc.;

4. ) nach Genetiven. Des Vaters Haus; des Kaisers Macht. Dagegen:
Die Macht des Kaisers.
Anmerkung. Fehlt er auch vor dem Genetiv, so ist der unbestimmte hinzu

zu denken. Durch Feindes Lcmd = durch eines Feindes Land.

5.) bei der Angabe von Ma6, Zahl und Gevvicht. Fiinf Eimer
Wein, ein Dutzend Eier, drei Mann hoch (sieh § 16,3), drei Kilo Kaffee;
viel Steine gab’s und wenig Brot. Dagegen auf einen besonderen Fali
bezogen: Die fiinf Brote, welche Ghristus vertheilen liefl. Die drei
Mann, ivelche vermisst werden u. dgl.;

6.) wenn nur von einigen Dingen oder von einem Theile eines
Sloffes die Bede ist. Ggmnasialschiiler (d. h. einige, mehrere) begleiteten
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die Leiclie. Er trinkt Miich, Wein. Dagegen: Die (d. h. alle) Ggmnasial-
schiller begleiteten die Leiche. Die (d. h. die ganze) Miich ward sauer.

7.) vor Stoffnamen, wenn sie den Sloff nur im allgemeinen be-
zeichnen, besonders nach Prapositionen. Brot backen, Wasser holm,
Bier trinken ; aus Glas, von Messing;

8. ) in allgemein giltigen Ausspriichen, wie Jugend hat keine Tugend.
Guter Rath ist theuer. Eigen Herd ist Goldes ivert. Noth bricht Eisen.
TJndank ist der Welt Lohn.

Grammatisch richtig ware hier bisweilen die Setzung des Artikels (setzet
ihn), aber sie ist nicht gebrauchlich.

9.) vor Accusativen, wenn sie mit dem Verb nur eineri Hegriff
ausdriicken. Er leidet Hunger, Durst, Frost, Angst = er hungert,
d brstet etc. Ich empfinde Bchmerz. Man muss Geduld haben. Es ist
alles zu Asche geivorden etc.

Anmerkung. Gelubde machen, Vorsatze fassen, Versprechungen leisten (d. h. sie
erfullen). Dagegen auf einen besonderen Fali bezogen: Ich will e in Gelubde machen,
damit Gott meine Bitte erhSre. Ich liabe das Gelubde gemacht, eine Wallfahrt zu miter-
nehmen. (Sieli § 29, 2.4.) Ich ivill einen Eid darauf schtvoren, dass ich die Wahr-
heit sagte. Ich will den Eid schtvoren, den ihr verlangt.

10. a) wenn zwei Substantive einen Begriff ausdriicken. Er ist
mit Leib und Sede {— ganz) dabei. Jemandem mit Rath and, That

1'reundschaftlich) beistehen. In Freud und Leid (= irnmer) treu.
Zu Wasser und zu Land (== Libera.ll). Er hat Herz und Kopf auf
dem rechten Fleck (— er ist ein ganzer Mann). In Dorf und Stadt.
Geld und Gut. Auf Tod und Leben. Durch Feld und Wald etc.;

b) besonders wenn sie sich reimen. Wir geben Gut und Blut
(== alles) furs Vaterland. In Saus und Braus. Auf Schritt und Tritt;

c) oder wenn sie mit denselben Gonsonannten beginnen. Uber
Stock und Stein. Mit, Mann und Maus, Kind und Kegel;

11.) vor Gott. (Warum? Sieh § 20.) Gott hat Himmel und Erde
erschaffen. Dagegen: Der Gott Apollo. Die Gotter der Griechen.
Warurn hier der Artikel?

12.) Wenn mehrere Substantive von gleichem Geschlechte und
in gleicher Zahl aufeinander folgen, so steht der Artikel nur vor
dem ersten. Der Ldwe, Tiger, Luchs und Wolf sind Raubthiere.
Es kamen die Freunde und Nachbarn. Dagegen: Der Wolf und die
Ugane sind grausam.

Fehlerhaft: Die Soldaten kamen leer uber die Grenze zurilck; denn der
Feind hatte Umen die Waffen und Munition tveggenommen. Da brachten sie oder
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konnten sie wenigstens jenen Theil der Munition mitbringen, den ihnen der
Feind nic.ht weggenommen hatte. — Es solite stehen: und die Munition.

Anmerkung. Bezeichnen die Substantive voneinander sehr verschiedene
Dinge, so muss der Artikel, wenn er vor dem ersten steht, auch vor das zweite
gesetzt werden. Der Konig und der Bettelmann sind sterblich. Wohl aber: Konig
und Bettelmann sind sterblich. Warum ware fehlerhaft: Der Reichthum und Ehre
machen nicht gliicklich. Die Mutter und Schwestern sind ausgegangen. Die
Reichen und Armen. (In der Syntax dariiber Nabereš.)

Das Adjectiv.
§ 32.

Adverb. Adjectiv.
a) Pradicativ. b) Attributiv.

1.) Der Seifensieder Der Bei/ensieder ist Der muntere Seifen-
singt munter. mun ter. sieder singt.

a) Unterschied zwischen Adverb und Adjectiv. Was fiir ein Rede-
theil wird durch das Adverb, was fiir einer durch das Adjectiv naher bestimmt?
Was benennt das Adverb, was das Adjectiv? Auf welche Frage steht jenes,
auf vvelche dieses zur Antwort?

b) Begriff und Name. Warum ist das Adjectiv ein Nornen? Warum heiBt
es im Deutschen Eigenschaflsuiort? Was ist also ein Adjectiv? Man nennt es
aber auch Beiivort; warum? Karm es allein stehen? (Vergleiche damit den Wert
und die Stellung des Artikels nach §30,2.) Ubersetze: adjicio, adjectus, -a, -um;
adjectivus, -a, -um. Was bedeutet also Adjectiv auf Deutsch?

Anmerkung 1. Ich lobe die FleiJUgen (d. h. die fleiCigen Schiller), und
ieh tadle die Faulen. Der Edle missbraucht nicht seine Macht dem Schudcheren
gegenilber.

In was fiir einen Redetheil vervvandelt sich das Adjectiv, wenn das hinter
ihm ervvartete Substantiv entfallt?

Anmerkung 2. Dagegen: Ich lobe die fleifiigen Schiller und tadle die faulen.
Beziebt sich ein (scheinbar) alleinstehendes Adjectiv auf ein friiher genanntes

Substantiv, so wird dieses der Kiirze halber nicht noch einmal genannt, und das
Eigenschaftswort wird nicht zurn Ilauptworte.

Mit was fiir einem Anfangsbuchstaben schreibt man es demnach ?

2.) Das Adjectiv als Satzglied.
a^Pradicat. itAttribut.

Die Wachter sind treu. a) Wer sind die treuen Wachter?
(S) Wer sind die Wdchter treu?

Fernere Beispiele zu /9. Stellet die Attribute vor ihre Substantive.
O Konig Karl, mein Bruder hehr! O Milon, mein Gemahl so

sitfi! Die Wdchter treu sind meine Augen blau. Wer ist ihr
Sdnger frei? Sclmester Bertha bleich im Pilgergeivande.
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Als was fur Satzglieder kann das Adjectiv auftrelen? — Muss
das altributive Adjectiv immer vor dem Substantive stehen?

Anmerkung 1. Der Acker liegt bradi (aber nie: der brache Acker). Er ist
mir cibhold. Das Geld ist gar, d. h. zu Ende. Wtr sind quiU. Idi biti unpass,
eingedenh, getrost etc.

Einige Adjective konnen n ur pradicativ gebraucht werden.
Anmerkung 2. Er ist mir ein Feind der schlimmsten Art. Er ist mir feind,

d. h. feindselig gesinnt. Ein ungerathenes Kind ist der Gram der Eltern. Der
Nachbgr ist mir gram, d. h. er mag mich nicht leiden. Idi habe Angst. Unge-
brauchlicb: Ich habe Bange (Bangigkeit). Mir ist angst u nd bange. Wir sind
in Notli. Ruiie thut dem Kranken noth. Erlkonig bat mir ein Leids getlian. Es
ist (oder thut) mir leid.

Einige Substantive werden als pradicative Adjective gebraucht.
Anmerkung 3. Hier = in nnserer Stadt befindet sich ein Museum; das

hi e si g e Museum (aber niemals: das Museum ist hiesig). Wir fuhren in der
Nacht; die nachtliche Fahrt (aber niemals: die Falirt ist nachtlich).

Einige Adjective, besonders die auf ig und lich, vvenn sie einen Ort oder
eine Zeit anzeigen, konnen nur attributiv stehen.

Anmerkung 4. Die mittels en von Stoffnamen abgeleiteten stehen in der
eigentlichen Bedeutung nur attributiv. Der lederne Handsdiuh, der hSlzerne Tisch,
aber nicht: Der Handschuh ist ledern, sondern: er ist von Leder; nicht: Der
Tisch ist holzern, sondern: er ist von Holz. — VVolil aber in uneigentlicher
Bedeutung: Das Benehmen dieses Landburschen ist holzern. Nur golden und silbern
rnachen eine Ausnahme. Der Schivertgriff war golden, die Schwertscheide tvar
silbern; und natiirlich in iibertragener Bedeutung: Das Haar der Lorelei ist
golden; das Ilaar des Greises ist silbern.

3.) Ist das pradicative Adjectiv veranderlich? Setze griin als Pradicat und
zu ihm ein mannliches, ein \veibliches und ein sachliches Subject im Singular
und dann im Plural.

§ 33. Eigentliche und uneigentliche Bedeutung der
Adjective.

Eigentliche.
1.) Wir furchten die fin st er e

Nacht.
Die Kinder lieben s Ufi e n
Zucker.

Der h ar te Stein ist nicht zu
erweichen.

Wie Gol d das Auge, so er-
gotzen Lieder die Seele.

Was
furchten.

Uneigentliche.
Wir furchten die finstere Seele
boser Menschen.

Wir alle lieben den s Ufi en Schlaf.

Das h ar te Herz eines Geizhalses
ist nicht zu erweichen.

Gol d ene Lieder.

hat die finstere Nacht mit der finsteren Seele gemein? Dass wir sie
Der siifie Schlaf mit dem siiDen Zucker? etc.

Haftet die eigentliche Bedeutung an concreten oder an abstracten Dingen?
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Wir iibertragen die Eigenschaften concreter Dinge auf ab-
stracte, wenn beide dasselbe Pradicat bei sich haben konnen. 1
Vergl. § 11, i.

Eigentliche Bedeutung. Bildliche Bedeutung.
2.) Der Bach glanzt wie Silber.

Hans ist steif wie e in HoIz.
Die reifen Fruchte sind gelb
wie Gold, wertvoll wie Gold.

Freunde sind uns lieb, wie
alles Theure, Schatzbare.

Leiden sind unangenehm wie
ein bitterer Tranh.

Der silbern e Bach.
Der holzerne Hans.
Die goldenen Fruchte.

Theurer Freund! Schdtzbarster
Freund!

Bittere Leiden, bitterer Leidens-
kelch.

Die Anwendung eines Wortes in uneigenf.licher oder ubertragener
Bedeutung beruht sebr ofl. auf einer Vergleichung.'2

Eigentliche Bedeutung.
3.) Der Kaiser war zufrieden;

dies zeigten seine Blicke.
Die Hulden kommen durstig
von der Jagd.

Weh euch, ihr Hallen des stol-
zen Wutherichs.

Weh euch, ihr Gdrten mit
eueren duftigen Blumen.

Fr trug einen Hut mit Federn
von manchem wilden Vogel.

Es gab Zeiten mit schoneren,
besseren Verhdltnissen.

Es gibt Zonen mit glucklicheren
Mensclien.

Tropische Bedeutung.
Der Kaiser sprgch mit zufrie¬
den en Blicken.

Die Hulden, sie kommen von dur¬
stiger Jagd.

Weh euch, ihr s tolzen Hallen.

Weh euch, ihr du,ftigen Gdrten.

Er trug einen Hut mit mancher
wilden Feder.

Es gab schonere Zeiten, besser.e
Zeiten.

Freunde, es gibt gliicklichere
Zonen.

Es wird iibertragen: die Eigenschaft des Ganzen auf einen Theil
und umgekebrt (vergl. § 11, 3), die des Besitzers auf den Besitz und
umgekehrt, des Inhaltes auf das Gefafi oder die Einhiillung und um-
gekehrt e te. >

1 Deshalb nennen wir die uneigentliche Bedeutung auch die iibertragene,
und weil sie zumeist Abstracta im Bilde concreter Dinge anschaulich macht,
heiCt sie auch die bildliche.

2 Uneigentliche (ubertragenp, bildliche) Ausdrilcke nennen wir auch tro¬
pische, d. h. vvendende oder T r o p e n, Wendungen (von -pAteiv wenden, Tpdicu;
Wendung). Wir wenden namlich die uns zunachst liegende Vorstellung (Silber,
Gold etc.) auf einen ahnlichen Gegenstand (Bach, Frucht etc.) an.
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Suchet in einem Lesestiicke alle tropischen Adjective auf und erklaret sie;
hebet aus ihnen diejenigen heraus, welche auf einer Vergleichung beruhen,
setzet statt ihrer den nichfc bildlichen Ausdruck und beobaclitet, wie viel die
Sprache durch den Tropus an Fasslichkeit und Schonheit gewinnt.

§ 34. Die starke Declination des Adjectivs.
1. ) Nom. Guter Rath ist tlieuer.

Gen. Ilore die Stimme gutes (oder guten) Rathes.
Dat. Roland schlug mit Jiinkem Hiebe.
Aec. Frauen lieben siiJJen Wein.

Ubertraget schriftlich diese Satze in den Plural und unterstreichet die
Flexionsendungen. Dasselbe thuet mit gxde Suppe, gutes Bier.

Vergleichet die Flexionsendungen des starken Adjectivs mit denen des be-
stimmten Artikels (welche aucli die des gleichlautenden Derrionstrativpronomens
sind). Wie wird das starke Adjectiv decliniert?

Selig sind, die rein e s (und —en) Ilerzens sind. Wir giengen
grades (imd —en) Weges auf das IIaus zu. Seigutes(und —en)
Muthes!

Im Genetiv wird die altere starke Form e s immer mehr durch
die schvvache en verdriingt.

Anmerkung. Wie der bestimmte Artikel vverden aucli die meisten Prono-
tnina decliniert. Deshalb bat man die starke Declination des Adjectivs aucli die
pronominale genannt. 1

2.) Das Adjectiv kommf. haufiger in der schvvachen oder ge-
misehten, als in der starken Declination vor.

Es tnuss aber stark decliniert werden:
a) wenn vor ibm weder der bestimmte Artikel noch ein wie der,

dieser flectierendes Bestimmungswort (Pronomen oder Numerale) steht.
Vermaledeiter Seifensieder! (Der Vocativ aller Nomina ist

ihrem Nominative gleich.) Der Kranke darf nur leiclite Speisen
geniefien. Bbses Werk muss untergehen. Er dachte vergangener
Zeiten.

h) also in jenen Fallen, in denen der Artikel nicht stehen darf, wie
a) nach attribuliven Genetiven. Sieb §31, s.

Sand Peters ivunderbarer Dom. Aus der Strome blauem
Spiegel. Er sieht der Pfosten ragende Bdume und der Scheunen
gej'ulite Rdume und des Kornes beioegte Wogen. In des Damtnes
tiefer Grube.

1 Doch ist die Benennung starke Declination vorzuziehen, wcil nicht alle
Pronomina die F.ndlaute des bestimniten Artikels annehmen.
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ft) unči in den ubrigen Fallen, \velche in § 31, 6 , 7 und 9 angegeben
sind. Setzet in den dort. angefiihrten Beispielen starke Adjeetive vor
die Substantive.

3.) wenn das vor ibm stehende Bestimmungsvvort keine Flexion
hat, also nach manch, soleh, ivelcli, viel, wenig, wenn sie unverandert
bleiben. Declinieret in Satzen: Mancli edler Ritter, soleh edle That,
welch groJJes Gliiek, viel kleines Geld, ivenig frohe Zeit.

Anmerkung. Sehr haufig komrat das starke Adjectiv nach Prapositionen
vor. Mit gltmbigem Christensinn. (Sprechet dieses etn nicht fliiclitig, nicht wie
en aus. Sieh I. B., S. 37,3.) Mit frohUchem Gesichte. Jus banger Vorsicht. In
peinlicher Hut. Freiheit, die nur in reine Seelen strahlt.

Schreibet in euer deutsches Merkebuch fernere Beispiele aus der Lecture

§ 35. Die schvvache Declination des Adjectivs.

1.) Declinieret: Der arme Knabe.
Welchen Flexionsbuchstaben biinget ihr an den Nominativ? Welehe Flexions-

silbe hangt sich an den Stamm arm? Vergleichet die Flexion des Adjectivs mit
der des (schwachen) Substanlivs.

2.) Declinieret: Diese feste Burg, jenes traurige Ende.
Welche Flexionsendungen setzet ihr an die Stamrne fest, traurig?

a) Die schwache Declination des Adjectivs nimmt. itn Nom. Sing. e,
in den ubrigen Casus die Flexionsendungen des schwachen (mascu-
linen 1) Substanlivs an, weshalb man sie auch die substantivische
genannt hat. 2

b) Nom. und Acc. Sing. sind im Femininum und Neulrum wie
bei allen abiinderlichen Redetbeilen (auCer dem Fersonalpronomen)
einander gleich.

Merke: Der Gliiubige (substantiviertes Adjectiv) = der glaubige Mensch;
der Gldubiger (vvirkliches Substanliv) = der Geldverleiher.

Wann muss das Adjectiv sehvvach decliniert werden? Sieh §34,8. Suchet
in der Lectiire sechs Beispiele schwacher Adjeetive auf und gebet a.n, warum sie
nicht stark flectieren.

1 Nur mannliche IIauptworter flectieren in bei de n Zahlen schvvacli.
2 Doch ist die Benennung schu-ache Declination vorzuziehen, weil die Mehr-

zahl der Substantiva nicht schwach decliniert wird.
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36. Die gemischte Declination des mannlichen und
sachlichen Adjectivs.

Masculinum.
1.) ein lieber Freund

eines lieben Freundes
einem lieben Freunde
einen lieben Freund

Neutrum.,

ein ritterliches Pferd
eines ritterlichen Pferdes
einem ritterlichen Pferde
ein ritterliches Pferd

In welchen Casus ist das Adjectiv stark, in vvelchen schwach? Warum?
Von Adjectiv und ihtn voranstehendem Bestimmungsworte muss

eines, aher auch nur eines stark decliniert werden.
Declinieret die obigen Beispiele im Plural. Warum fallt hier der Artikel

weg? Warum decliniert nun das Adjectiv durchwegs stark?
2.) Gemischt wird das Adjectiv ferner decliniert nach den

Possessivpronominen mein, dein, sein, unser, euer, ihr und nach kein.
Warum?

Masculinum.
unser 1 neu e r Hut
unser es neu en Hutes
unser em neu e n Hute
unser en neu en Hut
unser e neu en Hute
unser er neu e n Hute
unser en neu e n Hiiten
unsere neu en Hute

E’ e m i n i n u m.
euer e neu e Haube
euer er neue n Haube
euer er neu e n Haube
euer e neu e Haube
euer e neu en Hauben
euer er neue n Hauben
euer en neu e n Hauben
euer e neu e n Hauben

Neutrum.
ihr neues Haus
ihres neu e n llauses
ihrem neu e n Hause
ihr neues Elaus
ihr e neu e n Elauser
ihr er neu e n Hauser
ihren neu en Hausern
ihr e neu e n Hauser

Aufgabe. Declinieret in Satzen: Mein trener Hund, deine falsche Katze,
sein schnelles Pferd, ihr freundlicher Blick, unsere starke Hoffnung, kein irahres
Wort.

§ 37. Wegfall der Flexionssilbe.
Erganzet die fehlende Flexionssi!be:
1.) in Nominativ und Vocativ des Masculinums. KIein Roland spielt.

Klein Roland, geh zur Stadt hinab. Eigen Herd ist Goldes wert.
2.) in Nominativ und Accusaliv des Neutruins. Das ist sein eigen

Haus. Lieb Miitterchen! Nach der Feldschlacht ist mein feurig
Sehnen. Deine Mutter hat wohl ein lustsam Schloss. Er hat ein
tiichtig Ross. Mein kbniglich Herz zu entzucken. Es gilt uns
heut zu ruhren des Kbnigs st ein er n Herz.

"Das er in unser ist nicht Flexion; Flexion ist das er in: Euer Hut ist
schon, unser er ist noch schoner.
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In welchem Genus, Numerus und Casus darf demnach das
attributive Adjectiv die Flexionsendung verlieren?

Anmerkung 1. Die Weglassung der 'masculinen Flexionsendung ist der
Sprache friiherer Jahrhunderte nachgebildet oder hat sich in Redensarten erhalten.
Hauflger ist nun wieder die des es im Neutrum, als die des er im Masculinum.

Anmerkung 2. Ein edler Mann, ein Edelmann; ein junger Iferr, ein Jung-
herr, ein Junher; die Tcleine Seite, die Kleinseite, der Altgesell, der Oberlehrer, die
Ilochkirche in England; Hochstift, BSseuricht, Altmeister.

Der Wegfall der Flexionssilbe zeigt sich haulig in Zusammen-
setzungen. — Vergleiche: Monatshefte und das gleichbedeutende Monat-
hefte u. dgl.

3.) Wann stebt ferner das Adjectiv ohne Flexion? Sieh § 32, 2 . p.
Fernere Beispiele hiezu: Du holst mir aus einem Bronnen frisch
meines alten fVeines Schaum. Gezieret war die Stelle mit Blumen
mannigfalt.

Anmerkung 1. Zwei nachgesetzte attributive Adjectiva sind von den
iibrigen Satzgliedern nicht durch Kommata zu trennen. Es stand in alten
Zeiten ein Schloss so hoch und hehr. Der KSnig saJS auf seinem Thron so finster
und so bleich. Die Konigin siifi und mild,

Anmerkung 2. Ist das nachgesetzte Adjectiv als Apposition, d. h. als ver-
kiirzter Satz aufzufassen, so hat es gevvohnlich niihere Beslimmungen bei sich
und das Komma steht. Wie kann ein Herz, vom Geize kart (verhdrtet) , des
Wohlthuns Freuden schmeclcen? Das Haus hat ein Dach, knjstallenrein (rein wie
Krystall), von einem einzigen Edelstein. Ein Edelknecht, sanft und keck, trat aus
der Knappen zagendem Chor. Ein Jagdspieji, stark und lang (= welcher stark
und lang war), den trug ein Drese, grofi und wild.

4. ) Unflectiert, bleiben:

a) ein paar = einige. Mit ein paar Groschen;
b) lauter — nichts als. Man sieht den Wald var lauter Baumen

■nicht j

c) ganz und halb ohne Artikel. Ganz Wi,en war auf den Beinen.
Das war halb Bosheit, halb Unverstand;

d) die von Ortsnamen abgeleiteten scheinbaren Adjective auf er.
Im Triester Hafen (= im Hafen der Triester); auf dem Veldeser See ;
mit dem Troppauer Stellivagen;

e) in Titeln wie: Koniglich ungarisches Ministerium;

f) zwei formelhafl, verbundene Adjective: Bei jung und alt. Er
ist gegen arm und reich gleich liebevoll.
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§ 38. Wegfall von e in Adjectiven auf en, er, el.

1.) Declinierel: Trockener — Irockner Sand, die seidene = seidne
Schnnr, ein offenes = offnes Gestandhis. Das e der Ableitungssilbe
(trock)en darf in allen Formen wegfallen.

Beispiele. Sie singen von seVger goldner Zeit. Statt der goldnen
Lieder. Die goldne Kette gib mir nicht.

2. a) Declinieret: Tapfer er = tapfrer Krieger. Der muntere —
— muntre Seifensieder. Eine dustere = diistre Wolke. Theueres =
= theures Geschirr.

b) Declinierel.: Dunkeler = dunkler Wald, die dunlcele — dunkle
Stube, ein dunkeles = dunkles Gemach. Sprachlieh richtig ist.: des
tapferen, tapfren und tapfern Kriegers et.c.; edelem, edlem, edelm
Geschlechte.

Adject.ive auf er und el konnen ent.weder das e der Ableitungs-
silbe (er, el) oder das der Flexionssilbe (es, em, en, er) abwerfen;
doch ist haufiger dunkeln, muntern, andern als: dunklen, rnuntren,
andren.

§ 39. Schwankungen in der Declination der Adjective.

Nom. alle brave fund —en) Schiller
Gen. vieler guter (und -en) Biicher
Dal. manchen armen Leuten
Acc. keine schone ('und —en) Reden.

1.) Nach den Zahlwortern alle, beide, einige, etliche, keine, manche,
mehrere, viele, wenige und nach den Furwortern andere, solche,
welche schwankl das Adjectiv zwischen der starken und schwachen
Form; doch rnerkel:

a) Die starke Form herrscht vor im Nominativ und Accusativ naeli
einige, manche, viele, icenige. Einige gute Freunde, manche alte Biicher; viele
karte Schldge, mir ivenige trene Diener.

* h) Die scliwache Form herrscht vor nach alle, beide, keine, toelche.

Suchet aus schon gelesenen prosaischen Stiicken Beispiele hiefiir.
c) Im Genetiv wird die starke Form leider irrtmer seltener.

2.) Schvvankung trilt ferner ein nacli mir, dir, wir, ihr und nach
um, euch im Accusativ.
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Sing. Nom.
Gen.

ich, du armer Mann
meiner, deiner, des armen Mannes
Beachtet das Komma und den Artikel.

Dat. mir, dir armem und armen Manne
Die starke Form herrscht vor.

Ace. mich, dich armen Mann.

Plur. Nom. wir, ihr tapfere und tapfern Soldaten
Gen. imser, euer, der tapferen Soldaten

Beachtet den Artikel und das vor ihm nothwendige Komma.

Dat. uns, euch tapferen Soldaten
Warum ist hier keine Schwankung moglich?

Acc. unš, euch tapfere und tapfern Soldaten
Die schwache Form herrscht vor.

3.) Keine Schwankung erleiden substanlivierte Adjective; sie
werden wie gemeine decliniert. Stark: Deutsche sind es. Schwach :
jDie Deutschen philosophieren; das Ganze. Gemischt: Kein Deutscher,
eines Deutschen etc.; ein Ganzes, ein schiines Ganzes (dafiir ist auch
gebrauchlieh: ein schiines Ganze). Hieher gehoren auch, stark:
Beamter, Bedienter; Beamte scfmeigen, Bediente plaudern, Gelehrte
denken; schwach: der Beamte, Bediente, des Beamten, Bedienten,
die Beamten, Bedienten (wofur oft — fehlerhaft — die starke Form
gesagt wird); gemischt: kein Beamter, Bedienter (nicht.: Beamte etc.),
keines Beamten etc.

§ 40. Mehrere Adjective bei einem Substantive.
1.) Alle declinieren wie das erste, und dieses decliniert nach

den bekannten Regeln.

Stark. Guter, alter (— guter und alter) Wein; gutes (-en),
altes (-en) Weines; declinieret weiter.

Menschen von gelber oder brauner Farbe, dimnem,
struppigem (— dimnem und struppigem) Haar.

Schvvach. Der gute, alte Wein (— der gate und alte Wein); des
guten, alten Weines; declinieret weiter.

Gemischt. Mein alter, kranker (— alter und kranker) Oheim;
meines alten, kranken Oheims; declinieret weiter.

Ebenso: TJnsere liebe, gute Tante; ihr grofes, neues Haus.
4H ein r i c h , deutBdie Grammatik f. d. III. Cl.
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2.) Bestimmungswort.

Mase. Die Tafel war besetzt mit
feurigem Ungariveine.

Neut. Wie mit fernem Donner-
, getose.
Mit was fiir einem Donner-
getose?

Adjectiv.

Die Tafel war besetzt mit feurigem
ungarischen Weine.

Wie mit fernem donnernden
Getose.

Mit was fiir einem donnernden Getose?

Vertritt das zweite von zwei mannlichen oder sachlichen Adjec¬
tiven das Bestimmungsvvort eines zusammengesetzten Šubstantivs, so
wird es im Dativ Sing. schwach deeliniert. Es bestimmt rnelir die
Gattung und das Wesen als die Eigensehaft des Substantivbegriffes;
deshalb kann es nicht. mit dem eigentliehen (ihm voranstehenden)
Adjectiv durch eine Gonjunction (und, oder) verbunden werden, und
es darf zwischen ihm und dem ersten Adjectiv ebensowenig ein
Komma stehen, wie zwischen Substantiv und Adjectiv.

Fernere Beispiele. Nach was fiir einem Streite? Nach langem und ver-
derblichem Streite = nach langem, verderblichem Streite. Hier stehen vor dem
Substantiv Streti zwei gleichartige, also coordinierte und deshalb in gleicher
Weise (stark) declinierte Adjective.

Nach was fiir einem verderblichen Streite? Nach langem verderblichem
Streite. Hier ist langem das bestimmende Wort fiir den Doppelbegriff verderblicher
Streit 1 ; die beiden Adjective sind einander untergeordnet.

Ste brachten Obst auf blankem, zinnernem oder auf blanlcem zinnernen Teller.
Welche Fiigung ist richtiger? (Zinnteller).

In der hochsten sclirecldichen Noth. Warum kein Komma? Und es harrt
noch mit bangem, mit schreclclichem Weilen. Warum hier das Komma? Warum
darf hier die Praposition wiederholt werden, nicht aher in : Mit feurigem un¬
garischen Weine ? W;ire auch von einer \Veingattung die Rede, wenn eshiefle:
Mit feurigem und ungarischem Weine? Es reden und trdumen die Menschen viel
von kilnftigen besseren Tagen — von einer besseren Zukunft, und deshalb darf
zwisčhen den beiden Adjectiven ebensorvenig ein Komma stehen, wie zvvischen
besseren und Zukunft.

Anmerkung I. Ein tounderbar sujier Traum. Mit gottlich erhabenen Lehren.
Der Dichter liebt es, von zwei untergeordneten Adjectiven das erste ohne

Flexion zu lassen, wodurch es die Form, ofter auch das Wesen eines Adverbs
erhalt. Die Welt zerschmilzt in ruhig grofe Massen. Rahig ist nicht ein Adverh
zu grofe.

In dunkelroth, schivarzbraun u. dgl. sind dunkel und schtearz jedenfalls
Adverbien zu roth und braun. — Doch auch getrennt: gelblich iveif, gliihend roth.

' Obgleich sich derselhe nicht durch ein zusammengesetztes Iiauptwort
bezeichnen lasst, wie etiva vertilgender Kampf = Vertilgungskampf u. dgl.
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Anmerkung 2. Mit zauberisch fesselndem Blicke. Mit sanft uberredender
Bitte. Du griin belaubtes Buchendach.

Da das Adverb vorzugsweise das Verb naher bestiinmt, so tritt das Adjectiv
vor einem Particip am Ieichtesten als reines Adverb auf. Adjectiv und Particip:
Sein Kleid ist ivunderbar, vielfarbig und msammengestttckt. Dagegen Adverb und
Particip: Wie zusammengestiickt? Vielfarbig. Auf welc,he Weise vielfarbig?
Wunderbar vielfarbig; also: Sein Kleid ist ivunderbar vielfarbig zusammengestiickt.
— Adjectiv und Particip: Mit zauberischem und fesselndem oder zauberischem,
fesselndem Blicke. — Adjectiv und Particip: Mit sanfter, uberredender oder sanfter
und uberredender Bitte. Vervvandelt das Adjectiv in ein Adverb.

Daruber Naheres bei der Lehre vom Particip.
3.) Er verkcmft gutes Papier und gute Tinte.
Was besagt: Er verkauft gutes Papier und Tinte?
Gehort ein Adjectiv zu mehreren Substantiven verschiedenen

Geschlechtes, so muss es vor jedem wiederholt werden.

Die Steigerung der Adjective und der Adverbien
des Modus.

§ 41. Die drei Stufen.

Das Adjectiv kann die Eigenschaft, das Adverb den Modus in
drei Stufen oder Graden ausdriicken:

Der P o siti v driickt den niedrigsten Grad aus und steht ge-
wohnlich ohne Vergleichung, du schreibst schbn, deine Schrift ist
schon, oder wenn bei der Vergleichung zvveier oder mehrerer Dinge
oder Handlungen sich Gleichheit zeigt, du schreibst ebenso schon
wie ich; deine Schrift ist so schbn wie meine.

Der Comparativ steht bei der Vergleichung zvveier Dinge oder
Handlungen und driickt einen hbheren Grad aus. Deine Schrift ist
schoner als meine, du schreibst schbn er als ich.

Der Superlativ steht bei der Vergleichung mehrerer Dinge oder
Handlungen und driickt den hochsten Grad aus. Von allen Schriften
ist deine die schbnste; du schreibst von allen am schbnsten.

Anmerkung 1. Die Vergleichung ist bisweilen selbstverstandlich. London
ist die grafite Stadt. Die zehnte Legion hat am tapfersten gefoehten. Du schreibst
con schonsten.

Anmerkung 2. Der hochste Grad kann auch absolut, d. h. obne alte Ver¬
gleichung ausgedriickt vverden; in diesem Falle wird der Superlativ mittels
seltr, iibera its, ungemein, aujierordentlich u. dgl. umschrieben. Du schreibst sehr
schbn. Die Hanna ist ungemein fruchtbar etc.

4 *
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§ 42. Die Bildung der Comparation.

1.) A d v.

Po siti v. Das Pferd lauft
schnell.

C o m p a r. Das englische
Pferd lauft schnell er
als das ungarisclie.

Super!. Das arabische
Pferd lauft am schnell-
st-en.

Pradicat. Adj.

Das Pferd ist
schnell.

Das englische Pferd
ist schneller als
das ungarische.

Das arabische Pferd
ist am schnell-
st-en, ist das
schnell-st-e.

Attribut. Adj.

Das schnell-e
Pferd.

Das schneller e
Pferd.

Das schnell-st-e
Pferd.

Wo unterscheiden sich das Adverb und das pradicative Adjectiv?
Welche Silbe wird an den Stamm (schnell) angehangt, um den Comparativ

zu bilden?
An die Bildungssilbe tritt die Flexionssilbe.
Wie Jautet der Bildungsbuehstabe des Superlativs?
Der Bildungsbuehstabe st ist der Rest der Silbe est der flach-st-e

und flach-est-e.
2. ) Der Superlativ muss mittelst est gebildet werden bei denen

auf einen Voeal, rteu-est, auf d oder t, mild-est, sanft-est und bei
denen auf einen Zischlaut, frisch-est, leis-est.

Anmerkung. Dichter erlauben sich des VersmaBes wegen auch den Weg-
fall dieses e. Die spatsten Geschlechter; das Neuste; im misstrauischsten Geiste.
Wohlklingend ist das nicht.

3. ) Superlativ des Adverbs. Karl studiert eifrig-st. Ich lass
ihn schon-st-ens grufien. Karl studiert am eifrig-st-en, aufs (auf
das) eifrigste. Das ist zum mindesten unsicher.

Welche Silbe kann an das Bildungs-sč antreten? Welche Prapositionen (mit
dem m oder s des Artikels) konnen zur Umschreibung des adverbialen Superlativs
vorgesetzt werden?

4.) Steigerung derer auf el, en, er (sieh § 38) und isch.
Positiv.

en. Trockner faus
trockener) Sand.

el. Ein dunkler ('aus
dunkeler) Wald.

er. Ein muntrer (aus
munterer) Knabe.

C o m p a r.
Ein trocknerer (aus
trockenerer) Sand.

Ein dunklerer (Aus
dunkelerer) Wald.

Ein muntrer-er (aus
muntererer) Knabe.

Superl.
Der trockenste Sand.

Der dunkelste Wald.

Der munterste Knabe.

1 Friiher ist, daher in iilteren Schriflen und noch jetzt bisweilen der Ohrist
statt der Oberst.
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a) Um die unschone Hiiufung von e und er im Comparativ zu
vermeiden, umschreibt man denselben mittels mehr: Sulla war mehr
tapfer als Marius, oder wahlt iiberhaupt ein anderes Wort oder eine
andere Fiigung: Sulla ubertraf den Marius an Tapferlceit.

b) Ebenso umgeht man den Superlativ derer auf isch. Der
malerischeste, der am meisten malerische Anblick.

c) Im Superlativ derer auf en, el, er tritt das e dieser Silben
wieder hervor.

Anmerkung. Der Comparativ muss umschrieben werden, weim
zwei verschiedene Eigenschaften eines und desselben Dinges miteinander ver-
gliclien werden. Das Zimmer ist mehr lang als breit. Theodor ist mehr leicht-
sinnig als bose. Dieses mehr darf nicht betont werden.

Der Plural mehrere hat nicht comparative Bedeutung, sondern ist gleich
einige. Es besuchten mich mehrere Bekannte.

5.) Participien werden wie Adjective gesteigert und decliniert,
dabei darf im Superlativ d und t nicht wegfallen. Der schlagendste
Beiveis. Der geivandteste Redner. Audi darf kein d eingeschaltet
werden. Der erhabenste Anbliclc. Die verschiedensten Meinungen.

§ 43. Umlautende und unregelmaBige Comparation.
1. ) Den Umlaut in der Comparation haben: 1

arger, frommer, gruber, alter,
grbjler (a), hdrter, hoher (b), lcalter,
kliiger, krdnker, kurzer, wdrmer,
Idnger, naher (c), rother, drmer,
scharfer, schwarzer, sowie junger
und bisweilen starker, dilmmer.'1

a) Sup. grojlt; b) I 'os. hoch, Sup. Iiochst; c) Pos. nah, Sup. nachst.
Anmerkung. Schwankend sind: bange (banger und banger), blass, gesund,

glatt, nass, schmal. Der offene Vocal ist dem schw;icheren Umlaute vorzuziehen.

2.) Unregelmahig sind:
gut, besser, best,
vid, mehr, meist,
minder, mindest = geringer, geringst oder iveniger, ivenigst.

1 Mit Ausnahme der reimenderi sind diese Adjective behufs des Nach-
schlagens alptiabetisch geordnet.

■’ \Velchen Vocal miissen die Bildungssilben (er, est) in friiheren Zeiten ent-
halten haben? Sieh S. 18 die Note und S. 46, Note 1.
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3. ) Die Superlative der erste (eher) und der letzte (lass ~ traged
bilden wieder die Comparative der erstere, der letztere.

4.) Aufiere, innere, vordere, hintere, obere, mitere, niedere, mittlere
sind aus Adverbien (aufien etc.) entstanden und haben keinen adjec-
tivischen Positiv. Wie lauten die Superlative? — Werden durcli diese Worter
die Dinge auch nach ihren Eigenschaften verglichen ? (Uberlege: Deu Volk durfte
den inneren Raum des Tempels nicht betreten.)

Anmerkung. Wie flectieren Gomparativ und Superlativ? Mehr und tveniger
bleiben unflectiert.

5. ) UnregelmafSig ist die Steigerung der Adverbien
bald, eher, ehestens = am ehesten;
gern, lieber, am liebsten.

Anmerkung. Die Herabminderung der Eigenschaften (Degradation) geschieht
mittels iveniger, minder, am ivenigsten. Dies Wams ist minder fest als jenes.
Die Abschliejhing ist am ivenigsten geeignet, die Bildung zu erhbhen.

§ 44. Nicht gesteigert werden:
1.) einige Adjective, die in ihrer Bedeutung keine Steigerung

zulassen. Todter als todt kann niemand sein. — Ebenso: einzig, recht,
schriftlich etci;

2. ) also auch die von Stoffnamen abgeleiteten: holzern, eisern,
golden.

Anmerkung. Aber in iibertragener Bedeutung: Der Konigin llaar war
goldner als Gold. Goldner gldnzten stille Fluten von der Abendsonne Gluten. Der
goldenste der Sterne. Die goldensten Traumblilten. Johann ist unbeholfen, aber
Franz ist noeh holzerner. Die allerholzernste der franzosischen Tragodien u. dgl.

3.) die, welche in ihrer Zusammensetzung die Bestimmung des
Grades enthalten, vvie: sclmeeweiJ3, grasgriin, dunkelroth etc.

♦

Die Pronomina (Fiirworter).

§ 45.
Karl sprach zu Fritz: Ich lese, du schreibst. Welcher von den beiden Knaben

las, welcher schrieb?
Rudolf ist beddehtig; seine Worte sind immer ivohl uberlegt. Wessen Worte

sind rvohl uberlegt?
Wozu dienen demnach die Pronomina oder Fiinvorter? Woher kommt ihr

Name? Wie viele Arten von Pronominen gibt es?
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§ 46 . I. Die Pronomina personalia.

1.) Wie viele Personen unterscheiden wir? Wen bezeichnet die
erste, wen die zweite, wen die dritte Person? 1

Declinieret schriftlich in Satzen: ich, du, er, sie, es, tvir,
ihr, sie.

Jn welcher Person und Zahl wird das Geschlechl unterschieden?
Welche Person und Zahl und welchen Casus kann sie be-

zeichnen? Bildet zu allen vier Fallen nochmals Satze. 1

2. ) l)er Mann schlagt; der Hammer schlagt, er ruft zur Ab-
fahrt. Die Konigin ubertrifft alle Frauen, die Rose iiber-
trifft alle Blumen; sie ist die Konigin der Blumen. Die
Mutter ruft. Die Stunde schlagt, sie ruft sum Abschied.
Das junge Volk, es fliegt sum Tanz; das Blatt, es fliegt
im Winde.

Warum bezeichnen wir mit dem personlichen Fiirvvorte auch
Sachen und abstracte Dinge?

Gebet aus der Lectiire nun auch selbst einige Beispiele dafiii' an, dass
durch das Personalpronomen leblose Dinge als lebende Personen behandelt
werden. 2

Anmerkung 1. In der deutschen Sprache darf das personliche Fiirwort
als Subject nicht fehlen. Unrichtig ist also: Die Faulen jammerten, dass so
viel lernen mussten, statt dass sie etc. Darauf reichte dem Sobne das Schwert,
statt reichte er etc.

Anmerkung 2. Der kaufmannische Stil (Schreibweise) geizt mit der Zeit
und erlaubt sich die Weglassung von Pronominen, selbst von Substantiven.
(Ich) Bemerke zu Ihrem (Briefe) vom 15. d. (dieses Monates): (Sie) Berechnen mir
Emballage etc. Commissionen besorgen (wir) auf das prompteste u. dgl.

3. a) Wie lautet der alte Genetiv Sing. von ich, du, er, es? Er
wird imrner seltener. Man sagi jetzt: Ich war vor Zorn meiner
nicht mehr machtig. Ebenso in der 2. und 3. Person: Du warst
deiner, er u>ar seiner nicht mehr machtig.

' Es kommt in diesem Buche ofter vor. dass ihr durch eine Frage zur
Sarnmlung eures Wissens gezwungen \verdet, in dem darauf Folgenden aber die
Antwort findet. So werdet ihr eurer Antwort sicher.

2 Hierin liegt die iibertragene Bedeutungdes Personalpronomens, her-
vorgegangen aus der iibertragenen Bedeutung des Substantivs, dessen Stelle es
vertritt.
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b) Wessen ist das Budi? Es ist mein, dein, sein (des Mannes
oder des Kindes), aber nicht tnehr: Es ist ihr; man sagt: Es gehort
ihr, es ist ihr Budi.

Bei guten Schriftstellern selten: Das Buch gehort mein, dein etc. statt
mir, dir etc.

Anmerkung. Ich bin es zufriedm. Er hcit es nimmermehr Geivinn,
Dieses es ist der uralte Genetiv vom Neutrum es, steht also statt des alten

Genetivs sein, statt des jetzt gebrauchlichen seiner und vvird nun gevrohnlich
durch des, dessen ersetzt.

Fehlerhaft ist: Das (statt des) walte Gott.

§ 47. Die Anrede.

1. ) Die natiirliche und alteste Anrede: «Du bist mir gllzu stolz,»
sprach der Kaiser zum Grafen. Gegriifiet seid mir, edle Herren,
gegriifit ihr schonen Dameh.

2.) Seit. den letzten romischen Kaisern ward es Gebrauch, dass
regierende Haupter von sich selbst in der Mehrzahl schrieben und
sprachen (pluralis majestaticus); deshalb begann man vor et,wa
100 Jahren, einen Regenten aueh mit Ihr anzureden. « Ilerr Kaiser,
wollt vergeben, Ihr madit das tlerz mir schtver, » sprach der Graf.

Und weil die Niederen immer nachahmen, was die Hohen thun,
so redete man auch im Volke einzelne Personen aus Hochachtung
mit Ihr an. Da ivankt von der Kirche sein Miitterchen her. «Gott
grilfi Euch.D so spridit er (zu dem Miilt.erchen) und sonst nichts
mehr.

3.) Zu dieser zweiten Person der Anrede setzte man endlich den
Tite}. Eure (2. Person) Majestat hat (3. Person, Titel) befohlen.

Und weil die Majestat von sich im Plural redet und schreibt,
so ist nun auch der, Plural — aber der dritten Person — ge-
brauchlich. Eure (Ew.) Majestat hab e n die Gnade etc. Eure-{unrichtig:
Euer) Gnaden befehlen.

Anmerkung. Sonderbarer >Veise setzte man auch den Genetiv Plur. von
Sie, der friiher Ikro lautete, vor den Titel. Ikro Majestat, Ihro Gnaden,
was hochstens dann als richtig gelten mochte, wenn von der Majestat etc. ge-
sprochen wurde, aber nicht in der Anrede.

4.) Selbst diesen Gebrauch der dritten Person ahmt das Volk nach,
wenn es auch keinen anderen Titel als Ilerr und Frau gebrauchl,
Herr Schmidt, was mein en Sie?
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5.) Konig Friedrich II. von PreuCen sprach zu seinem Generale:
*Der Herr General ivird das Commando ubernelimen. Er wird sogleich
abmarschieren. Hat Er sein Regiment in Ordnung?»

Auf diese Weise kam es, dass Er zur Anrede verwendet wurde
und fiir feiner galt als Da.

Der Herr zum Diener: Komni Er!
Die Frau zur Magd: Komm Si e!
Die Anrede in der dritten Person Sing. gilt jet.zt als verletzend.
Annierkung 1. Die Osterreicher setzen Ihnen statt Si e. Wo im Singular

der Dativ mir, dir stelit, muss im Plural der Dativ, also Ihnen gesetzt vverden;
kann ein Nomen mit mich, dich vertauscht werden, so steht es im Accusative.
Ich bitte Dich, also: Ich bitte Si e (ničli t: Ihnen) etc.

Anmerkung 2. Wenn Er, Sie, Ihr fiir du stehen, werden sie mit grufien
Anfangsbuchstaben geschrieben; ebenso Sein, Ihr, Euer, wenn sie fiir dein
stehen. J3eh’ Er ’mal mich anl In diesem Iiock fulir’ ich, sieht Er, des Kaisers
Stoclc, sagte der Wachtmeister zum Rekruten und fuhr fort: Da icill ich Ihm
gleich ein Exempel geben etc.

In Briefen schreibt man das Pronomen der angeredeten Personen
st.ets mit groben Anfangsbuchstaben, also auch du und ihr. 1 Lieber
Freund! Ich lade Dich und Deinen Bruder ein etc. Liebe Schwestern!
Wenn Ihr und Eure Kinder mich besuchen wolltet etc.

§ 48. Das reflexive und das reciproke Pronornen.
Conjugieret:

Gen. Ich denlce meiner (selbst), du denkst deiner (selbst) etc.
Dat. Ich vertraue mir (selbst), du vertraust etc.
Acc. Ich vertheidige micli (selbst), du vertheidigst etc.
Wie lauten die Personalpronomina als Subjecte, wie als Objecte im Gen.,

Dat., Acc. einer jeden Person?
Ist Subject und Object eines Satzes dieselbe Person, d. h. geht

die Handlung des Subjectes auf dieses selbst zuriick, so wird das
Verb reflexiv, d. h. zuriickbiegend, angevvendet. 1

In welcher Person gibt es ein eigenes Reflexivpronomen? Durch welche
Vertauschung konnt ihr den Numerus und Casus des Reflexivpronomens sich
feststellen? Was fiir ein Unterschied findet statt zwischen Ich selbst lobe mich

1 Reflexiv angewendet, ohne gerade ein reflexives Verb zu sein. Ein refle-
xives Verb ist dasjenige, welches nur reflexiv gebraucht werden kann, z. B. sich
schdmen. Jedermann kann nur sich selbst, nicht einen andern schamen. Ge-
brauche die obigen Verba ais transitive.
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und Ich lobe mich selbst? Wo steht immer das von selbst verstarkte Wort?
Ubertraget die zwei Satze durch alle Personen und Zahlen ins Lateinische.

Anmerkung j. Warum muss man sagen: Wir setzen uns (nicht: sich),
Wir vertrauen uns (nicht: sich) ? 1

Anmerkung 2. Der osterreichische Dialect setzt auch beim Reflexivpronomen ■
in der Anrede den Dativ des eigentlichen Pronomens. Richtig ist: Setzen Sie sich.
Verlassen Sie sich darauf etc.

2.) Das Pronomen der Gegenseitigkeit, das reciproke Pronomen
lautet einander. Wir helfen einander, d. h. einer dem andern.

Statt des reciproken Pronomens darf auch das bloBe Reflexiv
stehen, wenn hiedurch keine Zvveideutigkeit entsteht. Deutsche und
Franzosen haben sich ofb bekdmpft. Man kann zur grofieren Deutlich-
keit gegenseitig hinzuselzen. Wir haben uns gegertseitig bekdmpft.

Ich denke ihrer'2, der Schwester. Ich bin ihr 3 Bruder.

Wovon sind die Possessivpronomina abgeleitet? Und wie? Denke: 1.) Du,
o Herr, bist Hort und Schutz; 2.) Du bist mein (wessen? Genetiv von ich).
Zusammengezogen: Du bist mein als Hort und Schutz = Du bist mein Hort
und Schutz.

Ihre Declination. 1.) Der Gebrauch und die Declination der
Possessivpronomina ist adjectiviseli; sie werden also a) slark
decliniert, wenn vor ihnen nicht der bestimmte Artikel oder ein
bestimmendes Wort mit den Endlaulen dieses Arlikels steht. Dein
But ist schon; meiner, deiner, seiner, ihrer (nicht: ihr), unserer
(nicht: unser), euerer (nicht: euer) ist schoner.

Saget diesen Satz miltels der Substantive: Zeichnung, Valerland.

1 In friiheren Jalirhunderten kam sich nicht vor. So z. B. driicklen dip
Protestanten, wie euch aus dem Geschichtsunterrichte bekannt sein wird, ihr
Misstrauen gegen Kaiser Karls V. interiinistisches Religionsgeselz mit den Worten
aus: Das Interim hat den Schalk hinter ihrn (statt hinter sich).

2 Warum nicht ihr? Sieh § 46, 3 . j.
3 Hier, als Possessivpronomen, zeigt sich noch die alte Form des Genetivs

vom personlichen FSrwort.

§ 49. II. I)ie Pronomina possessiva.
Genetiv des pers. Fiirwortes.

Herr, gedenke mein!
Ich denke dein.
Ich denke sein.

Possessivpronomen.
Du bist mein Hort und Schutz.
Ich bin dein Freund.
Ich bin sein Freund.
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h) im anderen Falle fleclieren sie schvvach. Dein Hut ist schon,
der meine oder meinige, deine oder deinige etc. ist schoner.

2.) Wie bei Adjectiven auf er kann bei allen adjectivisch ge-
brauchten Redetheilen, also auch bei den Possessivpronominen auf
er das e der Flexions- oder der ihr voranstehenden Silbe weg-
fallen. Unseres — unsers = unsres; imserem — unserm = unsrem;
unseren = unsern — unsren.

Von der Flexionssilbe er kann das e nicht wegfallen, also:
unserer oder unsrer, aber unmoglich unserr.

3.) Von dem substantivierten Possessivpronomen ist die ver-
liingerle Form haufiger. Das Meine, das Meinige etc.

Beobachtet dieses bei der Lectiire.
Unrichtig: Ein meiniger Landsmann, statt: ein L. von mir, einer meiner L.

§ 50. Sein oder ihr?

1.) Hat das Possessivpronomen auch eine Person? In welcher
Person stehen die Substantive Vater, Mutter. Kind? In welcher Person
also: ein Vater, mein Vater, deine Mutter, unser Kind?

2. ) Aber entstanden sind die possessiven Pronomina aus den
personlichen, und somit hangt die Bildungsform eines jeden Possessiv-
pronomens vom Besitzer, nicht vom Besitz ab.

Deinnach:

Er, der Mann, liebt seinen Solin, seine Tochter, sein Kind, seine
Sohne, Tochter, Kinder.

Sie, die Frau, liebt ihren Solin, ikre Tochter, ihr Kind, ihre
Siihne, Tochter, Kinder.

Es, das Kind, liebt seinen Vater, seine Mutter, sein Spielzeug,
seine Brilder, Schwestern, Spielzeuge.

Sie, die Mdnner, Frauen, Kinder, lieben ihren Freund, ihre
Freundin, ihr Haus, ihre Freunde, Freundinnen, Hduser.

In Genus, Numerus und Gasus hangt das Possessivpronomen
wie ein attributives Adjectiv von dem hinter ihm stehenden Sub-
stantiv (dem Besitze) ab.

3. ) Wie oft komrnt in den Paradigmen ihr als personiiches, wie oft als
possessives Pronomen vor? Bildet zu allen vier Fallen Satze.
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§ 51. Doppelte Angabe des Besitzers.

Das Volk ist iingstlich bemiiht., Besitzverhaltnisse recht genau
anzugeben; daher mag es kommen, dass in seiner Sprache der Be-
sitzer auch zweimal genannt wird. Das ist dem Bruder sein Buch,
der Sc/ncester ihr Garten. Ich habe dem Nachbar sein Haus
gekauft.

Ebenso in der Schriftsprache, wenn a) der SchrifIsteller das Be-
sitzverhaltnis besonders hervorheben will. Bedecke deinen Himmel,
Zeus ; — musst mir meine Erde doch lassen stehn und meine Hiitte,
die du nicht gebaut hast etc.

oder b) wenn er die Volksspraohe nahahmf. Auf der Fortuna
ihrem Schiff ist er zu segeln im Begriff, sagi. in Schillers «Wallen-
steins Bager» der Wachlmeister.

Unsere Zeit setzt eine scbnellere Auffassung voraus und spari,
beim Spreehen mit den Minuten (sieh § 20, Anmerk.), deshalb vermeidet
sie die obigen Fiigungen. Doch darf man wohl sagen: Ihr artet
mehr nach Eures Vaters Geist als nach der Mutter ihrem. Ninim
meinen Ring and gib mir des Majors se in en. Hier steht das Possessiv-
pronomen nach dem Genetiv des Besitzers und beziehl s ich auf
den friiher genannten Besitz. Aber keinesfalls darf man sagen:
Er hat des Schulzen seinen Sohn erschlagen u. dgl.

Nicht hieher gehorig ist: Dem Nachbar ist das Haus abgebrannt, iviihrend
dem Vater seines (= das seinige) verschont blieb u. dgl.

§ 52 . III. Die Pronomina demonstrativa.

1.) Der, die, das. Ebenso lautet der bestimmte Artikel, ebenso
das Belativpronom. Wie unterscheiden sich diese drei in der Betonung, wie
in der Bedeutung, wie in der Stellung zum Substantiv?

a) Der Mann herrscht; b) dir (= derjenige) Mann ist zur
Herrschaft nicht geboren, c) der (= welcher) sich selbst nicht
beherrschen karm.

Welches von ihnen liat den hohen, welches den tiefen, welcties gar keinen
Ton? Wiederhole § 30, a.

Seine Declination. Nur im Geneliv bat es neben der Form,
die es als Artikel besitzt, noch:
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Sing. Mase. und Neut. Audi dessen (des) ist die WeU, der sie nicht
brauc.ht.

Fem. DanJcbarkeit ist eine solidne Tugend; der en (aber ge-
vvohnlich ihre) Ausubung fallt vielen sehr sdnver.

Plur. Gen. a) Vollkommen gluckliche Tage erleben wir ivenige; ein
Kalif zahlte amEnde seines Lebens deren 1 nur drei.

b) Derer erinnern wir uns bis zum Grabe, die (— welche)
uns in der Jugend Liebe bezeugten.

Dal.. Die entarteten Griechen verubten keine Heldenthaten
mehr, aber sie briisteten sich. mit den e n (= jenen)
ihrer Vorfahren.

Vor einern Substantiv steht das Demonstrativpronom adjectiviscb,
sonst. subslantivisch; konnen die eben angefuhrten verlangerten Formen
auch adjectivisch stehen? Konnen sie aber ganz selbstandig stehen
wie ein Substantiv?

Derer wird nur gebraueht, wenn ihm ein Helalvivsatz folgt.
Das fassl bisvveilen eine Mehrheit zusammen. Das sind die

Weisen, die dureh Irrthum zur Wahrheit reisen; die beim Irrthum
verharren, das sind die Narren.

Gebt Beispiele aus der Umgangssprache an.

2.) Diescr (— der da), diese, dieses oder dies; jener (== der
dort), jene, jenes; soleher, solehe, solehes, unverandert, soleh.
Pie ersten zwei zeigen auf das Ding und den Ort, wo es sich be-
findet, soleh zeigt mehr auf die Eigenschaft des Dinges, als auf dieses
selbst.

Frage. Warum ist es also unrichtig zu sagen: Ich habe Wein bestellt nnd
hoffe solehen (anstatt des rictitigen: denselben oder ihn) in kurzem ?u er-
halten?

Wie dectieren diese Pronornina? Wie untersclieidet sich die
Peclination von soleher in soleher Wein und soleh ein Wein und
ein soleher Wein?

Anmerkung. Karl ist niemals so = ein soleher (tališ) = ein so beschaffenir.

3. ) Derjenige, diejenige, dasjenige • derselbe, dieselbe,
dasselbe, seltener derselbige etc.

1 Lautete in alter Zeit Der o., daher in unterthžiniger, hofischer Anrede hoher
Personen: Dero MajestSt, Dero Gnaden geruhten etc. Vergl. Thro in § 47, 8, Anrri,
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Welcher Theil dieser zusammengesefzlen Pronomina bal. die
starken, welcher die sch\vachen Endungen?

Anmerkung. Er thut an ein (oder, einem) und demselben Tage ein (oder
eins) und dasselbe.

Formulieret nun selbst die Regel fiir die Declination von ein in ein und
derselbe.

4.) Ebenderselbe = der namliche. Der eine, der andere =
= dieser, jener . — Ein anderer. Declinieret es wietapferer in§38,2.
Selbst = selber bleibt unflectierl. Ich selbst oder ich selber sagte
es ihm und kein anderer. lhm selbst und Jceinem andern. Sieh § 48, i
und die Frage daselbst.

Anmerkung. Selbst der Konig darf die Gesetze nicht verletzen — Audi
niclit der Konig = Nicht einmal der Konig. Vor dem Substantiv hat selbst
nicht eine verstarkende, sondern eine ausscblieBende Bedeutung wie auch,
sogar, nicht einmal.

§ 53. Vermeidung von Zweideutigkeiten.

1.) Er, sie, es beziehen sich auf das Subject des vorangehenden
Satzes;

2.) derselbe bezieht sich auf ein anderes Satzglied; noch be-
stimmender setzt man dieser;

3.) von mehreren andern Satzgliedern bezeichnel. dieser das
nahere, jener das entferntere.

Zn 1.) Ohne Zweideutigkeit: Der Graf fuhlt sich seinem Diener
verpflichtet ; er hat ihm das Leben gerettet. Karl und Fritz hoten Utre
Freunde ab; sie ivollen mit ihnen spazieren gehen. Wer will?

Zu 2.) Karl und Fritz holen ihre Freunde ab; dieselben (nhmlich
die Freunde) tvollen mit ihnen spazieren gehen. Noch bestimmender:
Diese ivollen etc.

I

Anmerkung. Vermeide unnothige Anwendungen von derselbe. Ich gelie
zu meinem Bruder; ich bringe ihm (nicht: demselben) ein Budi. Ich ivill metne
Eltern besuchen; ich utar lange nicht bei ihnen (nicht: denselben). Beine Arbeiten
sind schlecht; du gibst dir bei ihnen nicht die nuthige Muhe. Ich bot ihm Geld
an; er lehnte es ab.

Doch setzt man nicht es, sondern dasselbe, \venn eine Praposition voran-
steht. Er hat viel Geld geerbt; er mili sich fiir dasselbe oder dafilr (nicht: fur es)
ein Hans kaufen.

Zu 3.) Karl der Grofe kumpfte gegen die Baiern und gegen die
Sachsen; jene unterroarf er in einem einzigen Feldzuge, diese erst
nach einem dreifiigjahrigen Kriege.
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Anmerkung. Keine Zweideutigkeit ist vorhanden in dem Satze: Der Graf
ist mit sunem Diener zufrieden; er hat seine Trene erprobt. Doeh darf statt
seine Trene auch dessen Trene oder die Trene desselben stehen.

Dagegen: Der Wolf verlclagte den Fuchs, obgleicli er lange sein Freund ge-
ivesen ivar. Wer war der Freund gewesen? Wenn aueh das geschlechtliche Per-
sonalpronomen (er) der Regel gemafi auf das Subject hindeutet, so wird man
der Deutlichkeit wegen hier doch setzen: obgleich er lange dessen oder des¬
selben Freund gemesen war. Da dessen, desselben nicht auf das Subject
hindeuten, so muss sich er auf dasselbe (Wolf) beziehen: Der W o 1 f war der
Freund (des Fuchses) gevvesen.

§ 54. IV. Die Pronomina relativa.
1. ) Welcher, welche, ivelches; der, die, das; v-er, was.
Declinieret in Siitzen wie:
Nom. Er ist ein Mann, ivelcher oder der viel gesehen hat.
Gen. Ein Mann, dessen Gharakter wir bewundern etc.

Ebenso: Eine Frau, welche oder die...., ein Kind, welches
oder das ....

Welche Endlaute nebmen diese Relativpronomina an?
Wie lautet der Genetiv von der? Er steht auch fiir den Genetiv

von ivelcher.
2.) Der von ivelcher gebildet.e Genetiv (ivelches, ivelcher) steht.

rmr noch vor Substantiven. Dein Geburtstag, ivelches Tages ich mich
oft erinnere.

3. ) Welcher und der stehen in nachfolgenden, wer, iv a s in
vorausgehenden Relati vsili zen, auBer es bezieht sich iv a s auf einen
ganzen Salz. Er verlasst uns, was mir vom Jlerzen leid thut. 1

Anmerkung. Sie sahen, ivas Arbeit unser Hehl gemaeht. Ist zu denken: Sie
sahen das, was an Arbeit, wieviel an Arbeit (= der Arbeit) unser Held gemaeht.
Was steht liier substantivisch und Arbeit ist der davon abhiingige attributive
Genetiv.

4.) Unterscheide den (ten. Plur. des demonstrativen von dem des
relativen der, die, das. Dankbar gedenke ich derer, deren Wohlthaten
ich genossen habe.

5.) So als Relativpronomen kommt nur noch selten vor. Das
Haupt, so (— welches) er ihm abgehauen. Die Thaten, so (— welche)
er vollbrachte.

1 Dieses ivas beginnt den sogenannten Zusatz oder unechten Attributsatz
und kann mit und das vertauscht werden. Sieh I. B. § 156.
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Anmerkung. Ein Pronomen darf das natiirliche Geschlecht annehmen,
wenn es sich auf einen Personennamen von grammatischem Geschlechte be-
zieht. Er gab dem MUdchen einen Brief. Si e fragte, von wem er komme. Doch
darf das Furvvort nicht zu nahe beim Hauptworte stehen, wie z. B. in: Da
ijffnete ein altes Mutterchen, welche (richtig: xvelclies) eine Lampe trug.

§ 55. V. Die Pronomina interrogativa.

Wer? mas? melcher? ivelche? melches? mas pur ein ? mas
fiir eine? mas fiir ein? Im Plural fallt ein weg. Warum? (Was fiir
Traume?)

1.) Das unveranderliche melch hat mehr die Bedeutung des
Ausrufes als der Frage. Welch hohe Gesinnung!

2.) Welch ein — mas fiir ein, ebenfalls mehr ausrufend als
fragend: Welch ein Fiirst!

3.) Wie werden die fragenden Fiirworter decliniert? Welches
von ihnen steht. jedenfalls substantivisch?

4. ) Substantivischer Gebrauch von tvelcher und mas fiir ein?
Was liest du? Einen Dichter. Was fur einen? Einen griechischen.
Wel eh en? Homer.

Wie das demonsfrative soleher bezieht sich auch das fragende
mas fiir ein mehr auf die Eigensehaft, als auf das Ding selbst,

Wer ist der Mensch, der sich vermessen ivill, des Zufalls schteere Steuer zu
regieren und doch nicht der Alhvissende zu sein? Warum darf hier nicht stehen:
und doch nicht allwissend zu sein?

Wer? tvelcher? fragen nach der Person.

§ 56. VI. Die Pronomina indefinita.
(Die unbestimmten oder zahlenden Furworter.)

1.) Zu allgemein deulen die Person an: jedermann, jeder, jed-
meder, jeglicher (koimnt nur in der Sprache des Dichlers vor); sie
haben den Begriff des Zahlwortes alle.

Welches von diesen bezieht sich nur auf Personen, nie auf Sachen und
steht immer substantivisch, niemals adjectivisch? Saget Satze, in denen die
iibrigen adjectivisch, d. h. vor Substantiven stehen.

2. ) Das Gegenl.heil, also die Verneinung der Person oder Sache,
driicken aus: niemand, Jceiner, nichts.

Welches kann sich, nur auf eine Person beziehen und nur substantivisch
stehen? Welches bezieht sich nur auf Sachen und steht ebenfalls nur substan¬
tivisch? Das dritte gebrauchet in einem Satze adjectivisch vor einbm Personen-
und dann vor einem Sachnamen.
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3.) I r g e n d e i n s oder i r g e n d e i n i g e Dinge (sieh Note S. 8)
sind gemeint. unter: jemand, einer (gewohnlich irgend einer), etioas,
mancher, einige, etliche, ferner wer, was, jel.zt. gewohnlich jemand,
efivas. Dichf.erisch noch: Zu was Besserem sind wir geboren u. dgl.

Welehe drei konnen nur substantivisch gebrauchl. werdenV Zwei
von diesen dreien deufen nur auf Personen hin, welche?

Anmerkung. Unsereins. Von mehreren Mannern sagt einer: Es maehe
einer von uns (= unser einer) — unsereiner einen Vorsehlag. Von mehreren
Frauen sagt eine: Es mache eine von uns — unsereine einen Vorsehlag. Aus
einer genriischten Gesellschaft sagt jemand: Es mache eins von uns = unsereins
einen Vorsehlag. Das Neutrurn steht, weil nicht bestimmt ist, ob ein Mann oder
eine Fran einen Vorsehlag machen werde. — Unsereins hat jetzt auch die Be-
deutung von = jemand 'wie wir. Unsereins iibersieht man leicht — Lente wic wir.

4.) Man gehort sovvohl zu denen unl.er 1., man weifi, wie Kinder
sind = jedermann weifi el,c,, als auch zu denen unter 3., man klopft
= es klopft jemand.

Man hal, nur den Nominativ; statt der ubrigen Casus setzt man
die von ein. Wie man in den Hof tritt, kommt einem der Besitzer
entgegen utid fuhrt einen in die Stube.

5. ) Declination von jemand, niemand.
Der Geneliv und Accusativ haben je zwei Formen:

Gen. jemandes und jemand,s, niemandes und niemands,
, Acc. jemand, niemand, oder jemanden, niemanden.

Der Dat,iv hat drei Formen: jemand, jemandem. und jemanden,
ebenso niemand.

St.elle alle diese Formen in Satze: Ieh bin niemandes oder nie¬
mands IHener etc.

Anmerkung L Am unbestimmtesten geschieht. die Bezeichnung durch das
personliche Pronomen es in Satzen wie: Es regnet, es donnert. Es liegt mir anf
der Hrust. Mit dem Verleumder tvill es keiner verderhen.

Anmerkung 'i. Die unbestimmten oder zahlenden Pronomina streifen so
sehr an die unbestimmten Zahlworter, dass manche von ihnen bald zu diesen,
bald zu jenen gerechnet werden. Die, welche bloB substantivisch gebraucht
werden, sind jedenfalls zu den Pronominibus zu zahlen.

tj 57. Stellet zusammen:

1.) diejenigen Pronomina, welche nur substantivisch,
2.) die, welche nur adjectivisch, und
3. ) die, welche sovvohl substantivisch, als auch adjectivisch ge-

brauchl w§rden konnen.
H el li r i e h , deutsche Ort die (II. Gl.
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Unterscheidet: a) Substantivischer Gebrauch. Bas Buch ist
mein, dein, sein, unser, euer, ihr. Das sind selbstandige Genelive; wie
lautet ihr Nominativ?

b) Bas Buch ist meines, deines, seines etc. Das sind der Stellung
nach pradieative Adjective.

c) O Bruder mein! Liebe Schivester mein! Das sind der Stellung
nach hinter dem Substantiv stehende attributive Adjective. Warum
darf es nicht heifien: Liebe Schivester meine? Vergleiche: Bie Kunigin
hehr, die Blume schon etc. Sieh § 32,2 und § 37,3.

§ 58. Pronominal- oder Prapositional-Adverbien.
1.) Demonstrative. a) Darauf oder hierauf (— auf das,

auf dies) mache ich besonders aufmerksam, iveil ihr dar in oder
hi er in (— in dem, in diesem) zu fehlen pfiegt; und es ist doch daran
oder hieran (= an dem) so viel gelegen. Baraus oder hieraus
(— aus dem, aus diesem) folgt. Er setzt seinen Stolz darein (— in
das); darin (= in dem, in diesem) liegt sein Stolz.

b) Babei oder hiebei (— bei dem, bei diesem) ist zu bedenlcen,
dass etc. Bamit oder hiemit (= mit dem, mit diesem) tverden wir
leeinen Erfolg erzielen. Bagegen oder hiegegen (— gegen das) kann
Folgendes eingeivendet werden.

Statt des Demonstrativpronomens (das, dies) hinter einer Prapo-
sition (auf, in, an etc) kbnnen die Demonstrativ-Adverbien des Orl.es
da und Mer, mit, der Praposition verschmolzen, gesetzl werden. Aus
dieser Verschmelzung entsteht ein Adverb des Ortes. 1

Zu a) Beginnt die Praposition mit einem Voeale, so setzt man
die Form mit r, dar, hier.

Zu b) Ist ihr Anlaut ein Consonant, so gebraucht. man die Form,
welche mit einem Vocal endigt, da, hie.

So wird in beiden Fallen die harte Verbindung von Consonanlen
vermieden.

Penennung. Der Bedeutung nach nennt man obige Verbin-
dungen pronominale Adverbien, warum? Der Form nach heiBen
sie Prapositional-Adverbien, warum?

' Tn alter Zeit lauleten die zwei Adverbien dar und da, hier und hie.
Von jenem hat sich die erste, von diesem die zvveite Form verloren. Dar lebt
noch in Z(ftfl$unensetzungen darlegen, darthun. llie, findet sich noch in Redens-
arlcn, hie und da, und in der dichterischen Sprache. Treffi ich den NacKbar hie?
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Betonung. Ddran (— an das und an nichts anderes) will icli
denken. Hier wird dds als Demonstrativum hervorgehoben. Sei un-
besorgt, ich werde dardn (— an die Bache) denken. Hier ist das
Demonstrativum gleichsam zum Artikel abgesehwacht.

2.) Interrogative und Relative. a) Woran (— an was)
denkst du? Ich weifi nicht, tooran (— an was) es liegt. Worauf
(— auf was) kommt alles an? Woradf (= auf was) alles ankomme,
(das) sagt Goethe mit den Worten: Ddrauf kommt alles an, dass der
Mensch gesunde. Woruber (= uber was) beklagt er sich? Man ver-
nachlassigt ihn, woruber (= uber was — und uber das) er sich
beklagt. Warum (—.um was) fragt ihr? Du weiJH (das), warum (um
was) wir fragen.

Statt des interrogativen und relativen Pronomens was hinter
einer Praposition kann das interrogative und relative Adverb des
Ort.es wo, mit der Praposition verschmolzen, gesetzt werden. Vor
vocalischem Anlaute tritt das r der alten Form hervor. 1

Anmerkung. Warum = um was hat (wie in anderen Sprachen) auch die
Bedeutung von tveshalb angenommen und driickt also die Frage nach dem
Grunde aus; darum glauben einige, die Frage nach der Sache (um ivas?) mittels
ivorum stellen zu mtissen.

b) Vor Consonanten entfallt das r der alten Form. Womit (— mit
was) iverden wir uns bekleiden? Wofiir(—furwas — warum) habe
ich euch in Dienst genommen? Wozu (— zu was) soli das fuhren?
Wodurch ist er reich geivorden? Gebrauchet diese interrogativen Prono-
minal-Adverbien in Satzen relativ. Warum fallt was hinter mit und zu auf?

Betonung. Wo wird betont, wenn der pronorninale Theil
hervorgehoben werden soli, z. B. wenn eine Frage wiederholt werden
muss. Spridi deutlicher! W6rauf (auf wds) also berief sich Paulus
vor dem Richter? Hier (hie) hat dabei einen starkeren Ton als
da, weil es eine starkere Hinweisung enthalt, wie dieser gegen-
iiber dem schwacheren der. Und liiemit (— mit diesem) genug
von der Sache!

§ 59. Gebrauch der Pronominal-Adverbien.
l.a) Sie sind aus einem Neutrum entst.anden und beziehen sich,

wie die obigen Beispiele zeigen, in erster Linie auf Pronomina
sachlichen Geschlecht.es.

1 Wo lautete in altester Zeit war, was sich in der Verbindung icarum
erhalten hat, wie das r in den Zusaminensetzungen mit vocalisch anlautenden
Prapositionen (teorem etc.)

5*
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Fernere Beispiele. Er machte mich auf etwas aufmerksam, woran ich
bisher nicht gedacht hatte. Wir horten manches, wovon wir noch keine Kennt-
nis hatten.

b) Sie beziehen sich auch auf ein sachliches sub.sf.ant.ivierl.eR Ad-
jectiv. Das Wichtigste, woruber berathen tverden soli, ist die Schule.
Das Schbnste, womit sie ihr Zimmerchen schmuckt, sind Blumen.

c) Sie beziehen sich auf einen ganzen Salz, dessen Pradicatsbegriff
als Neutruin gedaehf. werden kann. Er verlieji uns, ivoruber toir selir
traurig waren (liber das Verlassen). I)er Konig schloss Frieden,
toodurch er seinen Thron rettete — und hiedurch, durch das, durch
das AbschlieJJen des Friedens rettete er etc.

Anmerknng. Konnte ein %weifel entstehen, ob sich das Pronominal-Adverb
auf den ganzen Satz oder auf ein einzelnes Wort beziebe, so muss dasselbe
vermieden werden. tVir horten manches, tcoruber wir nicht erfreut ivaren. Waret
ihr iiber das Gehorte (manclies) oder dariiber nicbt erfreut, dass ibr es boren
musstet (iiber das Horen)? im ersten Falle saget: Wir horten manches, uba¬
daš u. s. w., im zweiten: Wir horten manches und umren dariiber (d. h. iiber
das Horen) nicht erfreut.

2.) Beziehung auf ein Substantiv. Hier ist. immer die Setzung
des reinen Pronomens vorzuziehen; doch kann hinter den Namen
von Sachen das Pronominal-Adverb stehen. Er nahm das Schivert
und schlug darnit (= mit demselben, mit ihm) den Draehen todt.
Er schrieb einen Aufsatz, tvor in (— in dem, in tvelchem) er seine
Ansichten darlegte.

Anmerknng. Doch auch hier muss der Zvveifel, ob sich das Adverb auf
den Satz oder das Ding beziebe, vermieden werden. Er haufte ein Iferd,
tcorauf er heimritt kann heiCen: und ritt auf demselben heim, aber audi: und
dann ritt er heim. Du bringst mir eine Nachricht, auf die ich schon tange ivarte.
Dagegen: Du bringst mir eine Nachricht, tcorauf ich schon tange, tcarte; ich
vvusste, dass du sie bringen werdest, und. vvartete auf das Bringen derselben.
Als Cilsar in den Senat gieng, Uberreichte man ihm cine Schrift, tvarin (hesser:
in tveiclier, in der) die game Verschu-Srung entdeclct trav.

Auf Personen kann sich das Pronominal-Adverb ni elit. be¬
ziehen. Wenn ich frage: \-Vovon ist im neuen Testamente die llede?,
so mussl ihr ant.wort.en : Von der Erlosung. Dagegen: Von wem
ist im neuen Testamente die Rede? Anl.wort: Vom Er/User.

Schlussbemerkung. Da wir mehrere gleichbedeutende (syno-
nyine) Pronomina haben, so konnen wir Wiederhohmgen (die ja
uberall hint.anzuhall.en sind) leieht. vermeiden. Ein scherzhaftes
Beispiel wird euch diese Hegel stets vor Augen halten. Die, die die,
die die Hirsche im herrschaftlichen Parke erleglen, anzeigen, erhalten
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eine Belohnung = Diejenigen, welche die anzeigen, von denen die
Hirsche im herrschaftlidien Parke erlegt wurden, erhalten etc.;
besser: Derjenige, welcher etc. Audi Einzahl und Mehrzahl sollen
womoglich abwechseln.

Die Numeralia (Zalilworter).

§ 60.

A. Die unbestimmten.
Alle, viele, mehrere (nicht: mehre), wenige. Sieh § 56, Anmerk. 2.

Sie flectieren adjectivisch.
Ali, mehr, tveniger bleiben oft. unflectiert; Sieh §34,3. Von ali

dem Lami. Oagegen : Bel dem allem — bel allem dem — bel alle
dem. Du kast viel Geld, mehr Biiclier, aber tveniger Bildung.

Anmerknng. Idi habe melirere Freunde geladen, d. h. eine nicht unbe-
deutende Anzahl von Frcunden, ziemlich viele. Ich habe mehr Freunde als
Feinde, d. h. ?

B. Die bestimmten.
J. Die adjectivischen.

1.) Cardinalia, Grundzahlen: eins, zwei, drei etc.
Von ihrer Schreibung. Achtzehn, achtzig. Warum darf das t

nicht. fehlen? Lin und zivanzig, zwei und dreifiig etc.; doch finden
sieh audi alle dreiWorter zusammengeschrieben. Hundert and eins —
Iiundert eins etc.; zweitausend, dreiiausend etc.; zwei hunderttausend
Soldaten, eine Million Soldaten.

Fin ist als Zahhvort betont, als unbestimmter Artikel nicht betont. Sieh
§ 30, II. Vergleiche darnit die Betonung des bestimmten Artikels und des demon¬
strativen Pronomens der. 1

Substant.iviert. Die Komer haben Hunderte, ja Tausende von
Hclaven •gekreuzigt. Etn Einer (unrichtig: ein Einser), ztvei Einer,
Zrveier, Zehner etc. Er ist einVierziger, d. h. er ist 40Jahre alt. Dieser
Wein ist ein vierziger, d. h. voin Jahre 1840. Warum ist hier vier-
ziger mit kleinem Anfangsbuchstaben geschrieben? Schreibe 'eine Nuli,
cine romische Eins, zwei Einsen, eine arabische Zwei, drei Ziveien etc.
Die bose Sieben.

' Will man das Nurnerale ein in der Schrift kenntlich rnachen , so unter-
streicht man es, im Drucke wird es durch auffallendere Lettern unterschieden;
man iindet es auch mit groBcm Anfangsbuchstaben.
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Von zwei unterscheidet man in Gedichten, welche die allere
Sprache naehahmen, das Geschlecht: Zween Mdnner, zwo Frauen,
zwei Kinder.

Beide. Hans und Karl besuchen das Ggmnasium. Sie lernen
fleiftig. Beide sind Sohne armer Eltern, d. h. nicht nur Hans, sondern
auch Karl, sowohl dei' eine als audi der andere. Um gan z sicherlich
zu verhindern, dass bloB einer gemeint werde, setzt das Volk und
wohl audi die Schrift: Alle beide. — Beide dediniert wie ein starkes
Adjectiv.

Von ihrer Declination. Declinieret: a) Nur ein Mann; b) der
eine Mann. c) Wie viele sind gefallen? Nur einer, eine, eines (eins).

G en e ti v. Der Besitz eines Grafen, zweier Grafen, dreier Grajen;
dagegen: Der Besitz von vier Grafen. — Hier muss der Geneliv
umschrieben werden, weil er weder am Zalil- noch am Hauptworte
kenntlich ist. Dagegen wieder: Der Besitz vier reicher Grafen; warum
ist die Umschreibung hier nicht nothig?

Das Beispiel zweier edlen Romer. Warum ist das Adjectiv schwach
dediniert?

Das Beispiel zwei edler Romer. (Seltene Fiigung.) Warum flectiert,
das Adjectiv hier stark?

Die erstere Form ist vorzuzidhen.
Dativ. Einem, zweien, dreien etc. Der Dativ wird auch an Nu-

meralien von vier aut'warts durch eine Flexion bezeichnet, wenn sie
substantivisch stehen. Mit vieren, sechsen fahren etc. Warum lautet
diese Flexion en? (Wie endigt der Dativ Plur. von Tag, ja von
allen Substantiven und Adjectiven ?)

2.) Die Ordinalia, Ordnungszahlen: Der erste, ziveite, dritte etc.
Unterscheide: Der Director lieJJ die ersten drei einer jeden

der acht Classen vortreten (das waren 24 Schiller), worauf Umen der
Slatthalter Prdmien iiberreichte. Dieser hielt an sie eine Ansprache,
tvorin er besonders die acht ersten (also 8 Schiller, jeder von diesen
war der erste seiner Classe) ivegen ihres musterhaften Betragens als
die Fuhrer ihrer Mitschuler belobte.

Warum kann es im ersten Falle nicht heiBen: die drei ersten?
Weil es in jeder Classe nur einen ersten geben kann. In die ersten
drei bedeulet die ersten so viel wie die besten und gibt mehr die
Eigenschaft als die Zalil an (diese wird durch drei bezeichnet); in
die acht ersten ist ersten ein reines Zahlwort., das substantivisch ge-
braucht wird. — Wie werden die Ordnungszahlen gebildet, wie dediniert?
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3. ) Setzt man vor die Gardinalia und die Ordinalia j e, so erhalt
man die Distributiva, Vertheilungszahlen. Die Knaben erhielten je
vier Kreuzer, d. h. jeder von ihnen erhielt vier Kreuzer. Je drei, d. h.
jedesmal drei traten vor. Je im siebenten Jahre, d. h. jedeš siebente
Jahr ivurden bei den Juden die Schulden erlassen. Wallenstein lie/J
je den zehnten Mann, d. h. j eden zelmi,en Mann ersckiefien.

4.) Die Multiplicativa, Vervielfaltigungszahlen: Dreifach, vier-
fackj dreifdltig, vierfdltig etc.

Statt ziveifach steht auch doppelt; einfaltiger Mensch — geistig bešchrankter
Mensch.

5.) Die Gattungszahlen: einerlei Wein, zaoeierlei Schriften. Sie
stehen adjeetivisch wie mehr, viel und sind unabanderlich.

II. Die adverbialen.
1.) Die VViederholungszahlen: Er sehoss zehnmal; dreimal

fehlte er, siebenmal traf er. Wie werden sie gebildet?
2. ) Die Anreihungszahlen: Erstens fordere ich von euch gute

Sitten, zweitens AufmerhsamTceit, drittens Fleifl etc. Wie werden
sie gebildet?

3.) Die Bruchzahlen sind zusammengesetzte Substantiva. = ein
Ziveitel = ein Zwei-Theil; statt dessen setzt man jetzt ein Halbes.
Es wimmelt von Halben allenthalben. Und adjeetivisch: F/in halber
Apfel etc. — - — ein Drittel, ■§ = zwei Funftel. Doch finden sich aucli
diese Bruchzahlen wie Adjectiva geschrieben: Ein drittel Joch u. dgl.

In Zusammensetzungen: Eine Viertelstunde, eine Drittelmeile.
Wie viele Arten von Nutneralien gibt es? Auf welche Fragen stehen sie?

§ 61 . Uneigentliche Bedeutung der Numeralia.
Sei mir, geliebtes Vaterland, viel tausendmal gegruJH,

statt vielmal. — Nun hab’ ich dich schon zehnmal (hundert-
mal) gerufen, fur einigemal, ivarum Icommst du nicht? In den
Ocean (des Lebens) schifft mit tausend Masten der Jiingling.
Ta us en d fleifiige Nande regen sich. O dre i m a l hoch-
beglucldes Jlaus! Der verwundete Mars schrie, erzdhlt Homer,
als wie zehntausend Stiere. —-. Aber Fritzchen, du hast ja
die h alb e Suppe auf der Weste abgeladen.

Um recht anschaulich zu reden, gebrauchen wir eine bestimmte
hohe Zalil fur eine unbesiimmte oder niedrige, wir ubertreiben. 1

1 Wir reden hyperbolisch, iibersehwanglich, wir gebrauchen Hyperbeln
(von u7vep(iotXX£tv, iibers Ziel treJfen, ubertreiben, urappoArj, Ubertreibung, Uber-
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D as Verinim.
a) Det• Mann schlagt, schlug, wird schlagen.
b) Der Mann totrd geschlagen, tourde geschlagen, mird geschlagen tverden.
c) Der Mann schldft, schlief, toird schlafen.
Was gibt das Verbum an? Warum heiCt es im Deutseben Zeitivovt ?
VVahrend die Nomina uns die Dinge der sichlbaren und gedachten Welt in

ihrer aufieren Geslalt vorfiihren, gibt uns das Verb ihr Bewegen und Thun, ihr
inneres Leben an; es ist die Seele der Sprache.

§ 62. Eintheilung der Verba nach ihrer Bedeutung.

I. In Beziehung auf das Subject.

1.) Unpersonliche. Es donnert, es blitzb etc.
2.) Personliche. Ich gehe. Karl schldft. Die Glocke schlagt.
Bei den unpersonlichen steht keine bestimmte Person, sondern

das Furwort e s als Subject; bei den personlichen dagegen_

II. In Beziehung auf das Object.

1.) Trans it. iv e, iibergehende. Der Schmied hdmmert das Eisen.
Ich liebe meine Mutter -liber alles.

Die Handlung des Subjecles geht. auf einen Gegenstand (objeclurn)
uber, dessen Name im Accusativ steht.

2.) In transi ti ve, uniibergehende. a) Das Kind schldft. Der
Sturm heult. Der Vogel fliegt.

b) Wir gedenken des Freundes (vvessen?). Ich folge dem Eathe
(wem?). Wetteifere mit den Besten (mit wem?). Alle Menschen glauben
an ein hoheres Wesen (an wen? an was?).

Die intransitiven Verba haben a) kein Object. bei sicb, oder b) der
Gegenstand, auf tvelehen die Handlung ubergeht, steht im Genetiv
oder Dativ oder ist ein Prapositional-Ausdruck, d. h. ein Dativ oder
Accusativ mit einer Praposition.

Zu den transitiven gehoren die reflexiven und die faclitiven.
3. ) Die reflexiven. Ich schčime mich. Du tounderst dich.

sctnvang). — Auch andere Redetheile verwenden wir, besonders in heiterer,
spottender Weise, zu Ubertreibungcn. Vielleicbt orinnert itir euch an Beispielc
oder lindet welche in der Lectiire.
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Die Handlung des Subjectes geht auf dieses selbst zuriick, Subject
und Object. sind dieselbe Person; 1 doch wird das Pronomen hier
niclil als Object empfunden.

4.) I)ie faditiven. (Die Pferde trinken.) Der Knecht trankt
die Pferde, d. h. er macbl, dass sie trinken. Die Mutter schlafert das
Kind ein, d. h. sie macht, dass. es einschlaft. Der Holzhacher fallt
den Baum, er macht, ihn fallen.

Nabere Bemerkungen.

1.) Zu I. 1. Manche unpersonliche Verba werden in der ge-
wohnlichen Redeweise auch personlich gebraucht. Ich friere = ich
babe das Gefiihl des Frierens, statt: es friert mich — das Gefiihl
des Frierens, der Frost dringt auf mich ein. Ich hungere, durste,
trdume, ahne, statt: mich hungert, durstet, mir trdumt, ahnt etc.
Ich bin univojil, statt: mir ist umvohl etc. Das unpersonliche Verb
ist, vorzuziehen.

2.) Auch personliche Verba konnen unpersonlich gebraucht
vverden. Da rauscht es in den Ildgen. Und es ivallet und siedet. Es
riss mich hinunter blitzesschnell. 2

Besonders in reflexivem Gebrauche stehen personliche Verba oft.
als unpersonliche. Im Walde schldft es sich gut. Auf dem Lande
lebt es sich angenehm. (I)ialeclisch: schlaft sich’s, lebl. sich’s etc.)

3. ) Zu I. 2. Verba, die kein Object bei sich haben konnen, nennen
wir subjective. Ich schlafe, ich gehe. Doch karm man sagen: Ich
gehe einen schweren Gang, ich schlafe einen tiefen Schlaf sie tanzen
einen unlden Tam u. dgl. Solche mit dem Verb verwandte Objecte

1 Rejlecten!, 7.uruckbiegen. Woher kommen die Ausdrbcke transitiv, intransitiv?
Warurn darf inan nicht schreiben tranfitiv (tvmtfitiu)?

2 Dieses es findet sich bei Dichtern sebr haufig. Es regt die Aufmerksarnkeit
des Lesers gerade durch seine Unbestimmtheit aufierordentlich an, indem es der
Einbildungskraft (Phantasie) einen weiten Spielraum gibt. Gewotinlich wird das
Allgerneine. Weite, Unbestimrnte durch das Folgende begrenzt, wie in dem Ge-
dichte «Der Sclienk von Limburg*: I)a rauscht es in den Hdgen, und stand vor
ihm der Graf,, oder iri Schillers «Taucber»: Aus dem finster flutenden SchoJS,
da hehet sich’s schivanemveji, und ein Arin und ein gliinzender Nacken toird Uofi,
und es rudert mit Kraft umi emsigem Vlvifi, und er ist’s, und hodi in seiner
Linken schivinc/t er den Decker mit freudigem \Vinken. -.Oft aber dauert die so
poetische Unbestimmtheit und Allgemeinheit fo-rt, wie ebcnfalls in Schillers
«Taucher»: Und schaudernd dacht’ ich’s, da kroch’s heran (wer? was?), regte
h und> rt Gelenke zuglcich u. s. w.



74 § 62 .

nennen wir innere, weil sie innerhalb des Verbalbegriffes liegen.
Beachtet, dass vor ihnen gevvohnlich ein Adjectiv steht. 1

4. ) Zu II. Verba, die irgend ein Object bei sich haben konnen,
nennen wir objective.

Objective Verba stehen bisweilen aucli ohne Object. Was maclit
ihr? Wir lesen, schreiben, essen etc.; die Feinde fliehen. — Selzel
zu diesen Verben Objecte.

5.) Zu II. l. und 2. Viele Verba sind je nach ihrer Bedeutung
transiliv oder intransitiv. JJer Knecht schlagt den Esel; die TJhr (die
Stunde) schlagt. Man hodit das Wasser; das Wasser hodit. Man
scliieft das Wild; das Blut schoss mir ins Gesicht. Das Pferd zieht
den Wagen; die Schivalben ziehen nacli Afrika. Man zerbricht das
Glas; das Glas zerbricht etc.

6.) Zu II. 3. Manche Verba konnen in gleichem Sinne intransitiv
und reflexiv gebraucht werden. Ich bade, ich bade mich; ich Jliichte,
ich fliichte mich; ich vertveile, ich vemveile mich. Der Feind nalit, der
Feind noht sich. Es irrt der Mensch, solang er strebt, der Mensch
irrt sich etc.

7.) Reflexiver Gebrauch von transi tiven Verben: Der Gerechte
lobt den Verdienstvollen, der Eitle lobt nur sich. Wir vertlieidigen
uns, indem wir das Vaterland vertlieidigen. Sieh Note auf S. 57.

8. ) Manche transitive Verba haben das Reflexivpronomen im Dativ
bei sich. Ich bilde mir etwas (Aecusativobject) ein; ich getraue mir
das (eine Handlung); er mafit sich alles an; ich verbitte mir das
(nicht: verbiete; denn \ver wird gegen sich selbst. ein Verbot aus-
sprechen?). Sehr oft haben derartige Verba das Aecusativobject in
der Form eines Objectsatzes oder eines objectiven Infinitivs mit zu
bei sich. Er bildet sich ein, dass er alles verstehe, besser: alles zu
oerstehen. Firget auch zu den anderen Verben derartige Siitze und
Infinitive. — Was sind echte, was unechte Reflexiva?

9. ) Reciproker oder wechselseitiger Gebrauch transitiver Verba:
(Kinder stofien sich leicht an); die Ziegenbocke slofien sich, stofen
einander, einer den andern. Sieli § 48, a. Wir reichen uns (einander)
die Iliinde. Warum darf hier nicht sich stehen? Ich reiche mir, du reichst
dir.... conjugieret weiter.

1 Durch dieses Adjectiv erhalten sie einige Berechtigung, ohne dasselbe
wiirde keine neue Vorstellung geweckt, sie wiiren unnbthig, Kinen tiefen Schlaf
schla/en lieiBt etwa soviel wie tief oder schwer oder fest sclilafen, einen ivilden
Tanz tansen = ttnld tanzen etc.
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§ 63. Eigentliche und uneigentliche Bedeutung derVerba.
Eigentliche.

1.) Die Braut schmuckt sich mit
Blumen.

Dev Freundliche lacht uns an.
Der hungrige Wolf gr inst e
uns an.

Der Hund heult.
Der Kluge schweigt; der
Feige flieht.

Uneigentliche.
Die Wiese schmuckt sich mit
hunten Blumen.

Der Fruhling lacht.
Fine finstre Schlucht grinste uns
entgegen.

Der Sturm heult.
Es schweigt der Wald; es flieht
die Zeit.

Wir ubertragen die Thatigkeit lebender Wesen auf Sachen und
bringen durch diesen Tropus Leben in die sonst todte Natur.

Schreibt aus dem Lesebuclie oder aus memorierten Gedichten einige solclie
verbale Ubertragungen niede.r.

2.) Gold glanzt.

Das Messer schneidet.

Der Gluckliche lacht.

Die Maschine zieht den Draht
in die Lange, dass er
diinn wird.

Ich ergreife die Hand des
Freundes.

Der gefrdfiige Wolf verzehrt
das Lamm.

Der Ruhm glanzt; gldnzender
Buhm.

Holm schneidet tiefin die Sede;
schneidender Holm.

Die Freude lacht; lachende
Freude.

Die Verhandlung zieht sich in
die Lange.

Die Bede ergreift uns, unser
Herz; eine ergreifende Bede.

Der Krieg verzehrt das Mark
des Volkes; der Kummer ver¬
zehrt die Kraft des Mannes.

Wir ubertragen die Thatigkeit concreter Dinge auf abstracte
und machen so die geistige Welt sinnlich erfassbar, wir reden an-
schaulich. Sehr gern erseheinen diese Tropen in der Form des
Particips.

Aufgabe wie oben.
Femere Beispiele. Die Kapelie schauet stili ins Thal herab. SuBer Wohl-

laut scblaft in der Saiten Gold! Euch bliihen sechs liebliche Tochter. Wenn
der finstre Orkus dich v e r s c h 1 i n g t. Nachtlich arn Busento 1 i s p e 1 n bei
Cosenza dumpfe Lieder. Meine Liebe stirbt im Lethe nicht.

Anmerkung 1 . Bei abstraeten Subslantiven ist es oft nicht leicht zu cnt-
scheiden, ob das Verb in eigentlicher oder in tropischer Bedeutung stehe. Wolil
gliinzet elan Best, ivohl pranget elan Mulil, mehi leoniglich Uerz zu entzileken
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Auch sucht man die Ubertragung bisweilen im unrechlert Worte.
Wenn meine Adern geoffnet fliefien. Hier liegf. der Tropus nicht itn
Verb, sondern in Adern, das fiir B l u t stel.it. Sieh §11,8.«. Ilir mački
das Herz mir schwer. Die Wendung liegt in der Vertausehung von
[Jer/ und Gemiith, Seele.* 1

Anmerknng 2. Die Sprache ist so entvvickelt , vergeistigt das Sinnlielte
und versinnlicht das Geistige in so gewohriter Weise, dass wir bildliche Aus-
driicke anvvenden, ohne es zu merken. Der Tag nimmt ah, nimmt zu; der Mund
geht auf, geht unter etc.

Ja, wir finden kaum einen Satz, in welchem kein Tropus vorkame. 23
Anmerknng 3. Manche uneigentliche Ausdriicke sind geschichtlich zu er-

klaren. Der Wind gelit, legt sich, hebt sich. Unsere Vorfahren dachten sich den
Wind als einen Mann. Die Wind.sbraut erinnert nocli daran.

1 Von vielen bildlichen Ausdriicken Ital sich die eigentliclie Bedeutung ver-
loren. Die Strahlen der Sonne ist ein Tropus, da Strahlen eigcnllich soviel
wie Pfeile heifit. In dem Worte Strelitzen, d. h. Pfeilschiitzen, lebt die eigent-
liclte Bedeutung des Wovtes Strahi noch.

2 So sind in diesem hier die Worter Satz, vorkommen, einen Satz
finden tropische Ausdriicke; und das Wort Ausdruclc ist selbsl wieder ein
Tropus (wir drucken eine Citrone u. dgl. aus).

Benennung der Tropen. Man bat die uneigentlichen Ausdriicke oder
Tropen in Arten geschieden. Die wichtigsten sind:

1.) Die Metapher, d. h. Ubertragung (von pE-icpopa, translatio). Sie beruht
aut einer Vergleichung, ist vorzugsweise der Tropus des Bildes und leiclit zu
erkennen, indem man ihr das Wortchen gleichsam vorsetzen kann. Sub-
stantivische Metapbern: Kr mar der Lune der Schlacht, und alle unter f) in § 11.
Adjectivische Metapbern: Die Jinstere Seele, und alle in §33, l.,2. Verbale
Metapbern: Die fViese schmiickt sich mit BIumen, und alle in § (53. Wozu dient
die Metapher?

2. ) Die Metonymie, von p$Ttovupi’a (denominatio), d. h. Vertausehung des
Noinens. Sie kommt bei Verben nicht vor. Wtr lesen den Homer. Das Hišen
(die \Vaffen) lockt die Miinner, und alle in § 11, h, c, d und § 33, a.

3. ) Die Synekdoche, d. b. Mitaufnahme, ist jene Metonymie, vvelehe Singular
undPlural, Theil und Ganzes vertauscht, also die Metonymie der Zalil und des
Mafies. Sieh § 11, :s.

Sehreibt man einem lebloson Wesen die Thatigkeit eines lebenden zu, so erhalt
man eine Personification. Der Sturm heult. Das Jlliimleiu liichelt mich au, und
so fast alle Metaphern des § (53. Es ist eine sehr schvvere, oft erfolglose, mtifiige
Arbeit, die Tropen in Arten zu sondern. Unsere Aufgabe besteht ,(wie bei aller
Lecture) den Tropen gegeniiber inderFrage: Was erblickte der Schriftsteller vor
sich, als er dieselben niederschrieb? Indem wir nach ihm denken (nach-
denk en), was er vor uns gedacht bat, gelangen wir zum Verstandnis, zur Bildung.
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§ 64. Wovon hangen die Beugungsformen des
Verbums ab?

Wie nennen wir die Beugung (Flexion) der Nomina, wie die Beugung des
Verbums?

Die Formen der verbalen Flexion hangen ab:
1. ) von der Zah! und Person des Subjeet.es;
2.) davon, ob das Subject. die Handlung thut oder eine fremde

Handlung leidet, d. h. vom Genus des Verbs, das man im
Deutschen die Form 1 desselben nennt.;

3. ) von der Zeit., wann, und von der
4.) Art., \vie die Handlung geschieht; endlich
5.) von der inneren Natur des Verbs, nach der es ent.weder ein

st ar kes oder ein schwaches ist.
Pie Natur des Verbs beeinflusst die Formenbildung am meisten;

deshalb unterscheiden wir aueb eine starke und eine schvvache
Conjugation, zu vvelchen eine gemischte oder unregelmaBige tritt.

§ 65. Von der Bedeutung und Entstehung der Zeiten
(Tempora).

1. 1.) Die Zeit. ist. eigentlich dreifacb: Gegenvvart (Prasens):
ich schreibe; Vergangenheit. (Prat.eril.um): ich schrieb; Zukunft
(Futurum): ich werde schreiben , 2

2.) Aber jede dieser drei Zeiten ist. wieder ent.weder dauernd
oder vol len det. I

Dauernd.
Gegenwart: ich schreibe jetzt
Vergangenheit: ich schrieb gestern
Zukunft,: ich ivercle morgen schreiben

V o 11 e n d e t.
ich babe jetzt geschrieben
ich liatte gestern geschrieben
nachdem ich morgen ivercle geschrieben haben

3.) Dadureh ergeben sich sechs Zeiten, die wir herkomm-
licherweise folgendermalien ordnen und benenneri:

Das Prasens: ich schreibe;
das Imperfectum: ich schrieb;
das Perfectum: ich habe geschrieben;
das Plusquamperfectum: ich hatte geschrieben;
das Futurum: ich werde schreiben;
flas Futurum exact.um: ich werde geschrieben haben.

' Siell g 13, 1. und 2.
2 Dretfach ist der Schriit der Zeit: zSgernd kommt die Zukunft hergezogen,

pfeilschnell ist das Jetzt entjlogen, ewig stili steht die Vergangenheit. Schiller.
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II. 1.) Das Prasens bezeichnet:
a) das, was jetzt noch geschieht, die Dauer in der Gegenwart.

Der Tag nimmt jetzt ivieder zu.
b) das, was seiner inneren Wahrheit wegen fur immer gili., die

Dauer durch alle Zeiten. Der oberste Kriegsherr ist der Kaiser. (Man
kan n hinzudenken: und bleibt.) Homer ist der Dichter der Iliade.

c) Dazu gehort das Prasens der Wiederholung, welches eine
Handlung bezeichnet., die ofter zu geschen pflegt. (Barbarossa) nickt
als wie im Traume, sein Aug’ halb offen ztvinkt; und je nach langem
Baume er einem Knaben tcinJct. — Wir gehen alljdhrlich auf Ferien.

d) In der iiltesten Zeit gab es nur zwei Zeitformen, die fur das Prasens:
ich schreibe, und die fur das Prateritum: teh schrieb. Jene diente auch zur Be-
zeichnung des Futurums, wie bisvveilen noch heute. Ich schreibe dir morgen.
Scid versichert, ivir hommen. — Gleicli morgen nehm’ ich Audienz bei meinem
Vater. Nimmer lausch’ ich■ (ivenn du im Kampfe fdllst) deiner Waffe Schalle,
mufiig liegt dein Eisen in der Halle, Priams grofier Heldenstamm verdirbt. —
Helctors Liebe stirbt im Lethe niclit.

Es steht das Prasens fur das Futururn, weil sich die Ein-
bildungskraft das Kunftige als schon gegenwartig vorstellt.

e) Das Prasens steht fur das Prateritum, wenn sich die
Phantasie das Vergangene als noch gegenwartig vorstellt. Jetzt, da
er dem Sdnger ins Auge sah, ergreift ihn der Worte Bedeuten; die
ZUge des Priesters erkennt er schnell und verbirgt der Thrdnen stur-
zenden Quell. Fin Wanderbursch mit dem Štab in der Hand kommt
wieder heim aus fremdem Land. Sem Haar ist bestdubt etc.

Man nennt. dieses Prasens das historische. 12
Anmerkung. Schnelles und ofteres Wechseln im Gebrauche des Imper-

fects und des historischen Prasens ist fehlerhaft. Verbessert: Alexander riistete
35 000 Mann, setzt uber den Hellespont und siegte arn Granikus.

Aufgabe. Gebet von den Prasenszeiten eines Lesestiickes an, zu welcher
von den hier angefiihrten Arten sie gehoren.

2.) Das Imperfectum ist das Prateritum der Erziihlung.
Absoluter Gebrauch. a) Es erzahlt, eine Thatsache ohne Bezug

auf eine andere. <,! Es stand in alten Zeiten ein Schloss so hoch und

1 Es kommt, nur an Stellen der Erregung vor und entspricht dem ruhigen
Ton des Epos so wenig, dass es z. B. im Nibelungenlied und in »Hermann und
Dorothea» gar niclit vorkommt.

2 Absolut (von absolvo) bedeutet losgemacht von anderem und durch sich
selbst vollendet, vollstandig und steht im Gegensatze zu relativ (von refero),
was so viel bedeutet als bezuglich auf chvas anderes und erst durch die.se Be-
ziehung vollstandig.
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hehr, weit glanzV es iiber die Lande bis an das blaue Meer. Dort
saj] ein stolzer Konig etc.

Anmerkung. Es ist fehlerliaft, statt desselben das Perfectum oder Plus-
<|uamperfectum zu gebrauchen. Verbessert: Alexander landete in Asien und hat
am Granikus gesiegt. Seit Wochen war es schon, gestern aber hatte sich das
Wetter plotzlich geandert.

Aufgabe. Erzahlet im Imperfectum, was ihr gestern gethan habt, wie ihr
die letzten Ferien verlebt habt, irgend ein Erlebnis etc.

b) Es sleht, als Prateritum der Wiederholung, indem es erzahlt,
was einst zu geschehen pflegte. Im Mittelalter geifielten sich die Biifier.

Relativer Gebrauch. c) Es erzahlt, dass etwas geschah, als
sich gleichzeitig et.was anderes ereignete (Nebenvergangenheit). Als
Kaiser Rothbart lobesam zum heiVgen Land gezogen kam, da musst’
er mit dem frommen Heer durch ein Gebirge wust und leer. — Jmper-
fect der Gleichzeitigkeit. Es steht neben einem andern Imperfect.

d) Es erzahlt, dass sich etwas ereignete, als etwas anderes schon
geschehen war. D’rauf kam des Wegs ’ne Christenschar, die auch
zuruckgeblieben toar, die sahen nun mit gutem Bedacht, was Arbeit
unser Ileld gemacht (versteht sich : hatte). Imperfectum der Ungleich-
zeitigkeit. Es steht neben einem Plusquamperfectum. Welche dieser
Zeilen driickt die vorausgehende, welche die nachfolgende Thatsache aus? Das
in obigem Beispiele in den Relativsatzen Stehende ist eine Vergangenheit, die
gegeniiber dem Voranstehenden schon als mehr denn vergangen (plus gttam per¬
fectum) erscheint.

Aufgabe. Wie oben beziiglich des Prasens.

Die zusammengesetzten Praterita.
Die ursprunglichen Zeiten, das Prasens und Imperfectum (sieh oben 1 . d),

sind ihrer Bildung nach einfach, sie bestehen nur aus einem Worte. Als man
scharfer zu denken anfieng, setzte man, um die Zeitverhaltnisse genauer zu
bezeichnen, mehrere Verba zusammen; so entstanden die zusammengesetzten
Zeitformen. Diejenigen Verba, welche jetzt vorzugsweise bei ihrer Bildung be-
hilflich sind und die wir deshalb Hilfszeitworter nennen, namlich haben, sein
und werden, waren urspriinglich gewohnliche Verba, als welche wir sie ja
noch gebrauchen, z. B. Ich hcibe Geduld, du bist mein Freund, Karl unrd Soldat.
— Zunachst bildeten sich die zusammengesetzten Praterita, das Perfectum und
Pl usq uamperfectum.

3.) Das Perfectum. Ich liabe ein Buch gefunden bedeutet. eigent,-
lich: Ich fand ein Buch und nun habe ich es als ein gefundenes.
Ich bin gelcommen, d. h. ich bin ein GeJcommener. 1

1 Dieser Begriff des Zustandes verlor sich, und die Zeitform bestimmt heut-
zulage nur die (vollendete) Handlung, so zwar, dass wir sogar sagcn konnen:
Ich habe das Buch verloren — ich habe (besitze) das Buch als ein verlorenes,
was eigentlich doch ein Unsinn ist.
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a) Das Perfectum bezeichnet. demnach, dass eine Handlang voll-
endet. wurde und in einen Zustand iibergegangen ist. Diese Handlung
kann a) durch das Prasens gegeben werden. Nun schreibe ich
schon den ganzen Tng an Geschaftsbriefen. Endlich bin ich fertig.
Ich hab e die Briefe geschrieben, d. h. ich besitze sie als geschriebene.

f>) durch das Imperfectum, was gewohnlicher ist.. Wir jagten
den ganzen Tag. Es zeigte sich Wild genug. Ich erlegte zwei Hirsche,
(Erzahlendes PrS.terit.um.) Ich allein habe zivei Ilirsche erlegt =
= sie sind erlegt, ich besitze, habe sie nun als erlegte. (Vollendel.e
Gegenvvart, d. h. Zustand.) Schiller schrieb die vollendetsten Dramen;
sie iverden dauern durch-atte Zukunft = Schiller hat Dramen fii-r
alte Zukunft geschrieben. Goethe hat fur die Ewigkeit gelebt.
Goethe lebt in seinen Werken. Vergleiche: Homer ist der Dichter der
Iliade (gewesen), in II., 1. b. Wa.rum steht nun dieses gewesen niehl?

Anmerknng. Sehr deutlich zeigt sich sowohl die Vollendung det' Handlung
als aucli der Ubergang in einen (anderen) Zustand an Satzen, wie: Kr hat aus-
gerungen (nun ist er todt). Er hat gelebt (nun lebt er nicht rnehr). Ich bin
,idein Sclave geivesen (jetzt bin ich frei). Warum wird hier hat und gevvesen
beton t?

b) Unterschied zwischen Perfectum und Imperfectum.
Jenes driickt, eine einmalige, kurz dauernde Handlung, dieses eine
langer dauernde aus. Ich habe dich gestern abends gesucht. Wo warst
du? (Wo weiltest du?) Ich war (weilte) im Theater. Gestern bin ich
wieder einmal im Theater geivesen.

Anmerkung. Doch wird diese Unterscheidung nicht immer streng ein-
gehalten, und man kann ebensogut sagen : Geste.ni war ich ivieder einmal im
Theater.

c) Sehr deutlich unterscheidet man die beiden Functionen des
Perfectums, wenn es im Passivum steht. Wird nilmlich die ein¬
malige That gemeint, so steht, das Hilfszeitwort ivorden. Bei Aspern
ist Napoleon geschlagen ivorden, was eigentlich so viel bedeutet vvie:
er wurde ein Geschlagener. 1 Gestern nachts ist die Festung ersturmt
ivorden.

Soli aber der Zustand het.ont. werden, in welchen das Perfectum
hinliberfuhrte, so lasst. man ivorden weg. Ganz Europa jubelte: Napoleon

' Er gieng aus dem Zustande der Unbesiegbarkeit in den eines Hesieg-
baren iiher. (Vergleiche: Der Študent lourde Soldat .) Werden ist ganz gleich mit
dem lateinischen nauči, jieri, geboren iverden, entstehen. Ehe die lierge mm/en.
Es driickt den Ubergang in einen Zustand ans, wahrend sein (esse) das Ver-
harren in demselben bezeichnet.
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ist geschlagen (ist. und bleibt ein Geschlagener). Dem Himmel sei Dank,
die Festung ist ersturmt (sie ist, und bleibt unser).

Anmerkung 1. Es war nun leicht, dass Participia der letzteren Bedeutung
zu Adjectiven wurden, indem sich bei ihnen der Gedanke an die vorausgegangene
That ganzlich verlor und nur der Zustand im Auge blieb. Ich bin ein geschlagener
Mann. Wer denkt dabei noch daran, dass ich vom Schicksale bin geschlagen
worden ? Wir sind erschopft. Ich bin vernichtet, verloren. Fr ist ein verschlagener
Kopf etc. 1

Anmerkung 2. Solche Participia sind nicht mit denen intransitiver und
reflexiver Verba zu verwechseln, die noch leichter in Adjectiva iibergehen. Ich
bin verschiviegen, besonnen, verlegen, versessen, verschlafen, entschlossen, icilllcommen,
ein gereister Mann etc.

d) Das Perfectum stati des Futurum exactums sieh unten 6. c.
Aufgabe wie beziiglich des Priisens.
4.) Das Plusquamperfectum. Es erzahlt, dass etwas schon

geschehen war, als eine andere Thatsache eintrat (sieh oben 2. d).
Es bezieht sich auf ein Imperfectum, steht also relativ. Dieses Tmper-
fectum kann auch als Verbalsubstantiv erscheinen. Als der Tag
anbrach = bei Anbruch des Tages hatten wir schon eine weite
Strecke zuruckgelegt.

Verwandle die folgenden Prapositionalausdriicke in Irnperfecta:
Kurz nach dem Ausbruche des Feuers war die Feuerteehr erschienen.
Bei der Ankunft des Sohnes war der Vater schon gestorben. Vor seinem
letzten Gange hatte Ludtvig XVI. einen erschutternden Abschied von
sciner Familie genommen.

Anmerkung. Das Plusquamperfectum kommt nur in Erzahlungen vor und
darf niemals statt des Perfectums stehen (was dem Imperfectum gestaltet ist;
sieh oben 3. b, Anmerkung). Es ist also jedenfalls unrichtig zu sagen: Ich vvar
gestern wieder einmal im Theater gewesen, statt: bin im Theater getoesen oder
war im Theater.

Die zusammengesetzten Futura.
5.) Das Futurum. a) Ich komme morgen. — liber das einfache Futurum

sieh II., 1. d.
b) Wohl den Meister will ich loben. Wie man hort, soli morgen

der General /eommen. Man bildete in iiltesler Zeit. das Futurum auch
mittels wollen und sollen, \vie noch jetzt, in manehen Stilzen (und

1 Sprachen, denen ein Hilfszeitwort wie icerden mangelt, unterscheiden diese
zwei Falle nicht, und die ihnen Angehorigen lassen, wenn sie des Deutschen
nicht vollkommcn miichtig sind, das icordcn auch dort weg, wo es stehen muss.
Diese Aufgabe ist nicht von mir, sondern von meinem Bruder geniacht, statt: ge-
macht irorden.

H o‘mr icl», dmitsohc Gramrnatilc f‘, d, lil. Cl. 6
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im Englischen stets). Fragt man mich, so will ich antivorten, und
bei Gott! sie sollen die Wahrheit koren, stati.: Wird man mich fragen,
so werde ich antivorten, und sie tverden die Wahrheit koren.

c) Ich werde schtoeigen.
Spat,er trat werden an die Stelle von wollen und sollen . 1
d) Du toirst dich irren, Freund, statt: du irrst dich. Dein Vater

urird ivohl noch schlafen. Dein Bruder? Der tvird wohl todt sein.
Will man sich bebutsam oder rucksichtsvoll ausdriicken, so setzt.

man stat.t des entschiedenen und also in gevvissen Fallen hart klin-
genden Prasens das Futurum (auch dann, wenn man nicht bloB
verinuthet, sondern weiB, dass sicli der Freund irrt, dass der Bruder
todt ist. etc.).

e) Ebenso behutsam druckt man sich uber bloB vermuthete That-
sachen aus. Jetzt tvird mein Vater, der nach Neapel reist, schon in
Mailand sein.
f) Ebenso statt. des Jmperativs. Du tvirst zum Grafen reiten und

ihm diesen Brief ubergeben; zum Abend Ust du wieder hier. — (Im
letzten Satze steht der Indicativ des Prasens als befehlend. was viel
entschiedener und harter klingt.)

Anfgabe wie beztiglich des Prasens.

6.) Das Futurum exactum.

a) Wenn ich den Brief iverde geschrieben haben, iverde ich ihn
sofort auf die Post tragen.

Es druckt eine kiinftige Handlung aus, die man als schon ver-
gangen ansieht., daher die deutsche Benennung kunftig vergcmgene
Zeit. Es bezeichnet. die vollendete Zukunft.

b) Das Futurum exactum ist die jiingste Zeitform; sie kam erst
durch Luthers Schriften in Gebrauch und wurde anfangs nur dazu
verwendet, um etwas als wahrscheinlich darzustellen. Das ist Blut ,
es tvird ivohl einer den cmdern erschlagen haben, stati des Perfectums
mit ivahrscheinlich, vielleicht u. dgl. Wer hat das Pferd so miide ge-
ritten? Das wird ivohl der junge Baron geivesen sein (versteht sich:
der das gethan hat).

1 Werden druckt das Eintreten in einen Zustand aus. Man sagte anfangs:
Ich toerde schuieigend, ein Schireigender; erst Jahrhunderte spiiter trat an die Stelle
des Particips Priisentis der Infinitiv: Ich iverde schiveigen. Sein (esše) druckt das
Vorhandensein des Zustandes aus; und so sagte man friiher: Ich bin schiveigend,
statt: icli schtreige; ich u:ar schiveigend, statt: ich t(hwieg etc. (Sieh die Note auf S. 80.)



c) Vor Lulher Isezte man stalt. des Futurum exactums:
das Prasens: Wenn du mich iiberzeugst, werde ich dir glauben,
oder das Perfectum: Wenn du mich iiberzeugt kast, werde ich dir
glauben,

oder das Futurum: Wenn du mich iiherzeugen wirst, will ich dir
glauben.
Und diese Zeil.en gebrauchen wir auch heute noch lieber, als

das schvverfallige Futurum exactum.
d) Im Pasšivum litsst man das Hilfszeitvvort worden weg. IVerni

der Kaiser kommt (stali: kommen wird, bei der Ankunft des Kaisers),
werden die Festungsbauten vollendet sein (nicht: vollendel worden
sein). Die zukiinftige Tli at wird als vollendet und in einen Z ust and
iibergegangen gedacht, daher bloB sein (esse), nicht werden zu
sel zen ist.. (Sieh die Noten auf S. 80 und S. 82.) Bis Neujahr wird der
Kranke geheilt sein — ein Geheilter = gesund. Bis zum Herbste
■iverden die Vorrathe verzehrt sein.

Verwandelt das Beispiel unter a) ins Passivum und betrachtel den Uber-
gang vom Geschehen (iverden) in das Gesehehene (sein). Audi ist dieAufgabe
wie bezuglich des Prasens auszufiihren.

Uber die Zeitfolge sieh Nliheres in der Syntax.

§ 66. Von der Bedeutung der Arten (Modi).
Weldie drei Arten sind conjugierbar und bilden das Verbum finitum? Welche

zwei sind dedinierbar? In welchen Personen. Zahlen und Zeiten kommen der
Indie.ativ und Conjunetiv, in tvelehen der Infinitiv und das Particip und in
welcher Zeit und Person der Imperativ vor P

Der Indicativ ist der haufigste, der Imperativ der sellensle Modus.
Alle Beispiele des § 65 stehen im Indicativ.

A. Die verbalen Modi.

I. Der Indicativ. a) Der Vater kommt. h) Kommt er? c) Er
wird doch kommen? Ich umnsche, dass er kommt. d) Du sclmeigst!
<ij)u schiefiest oder stirbst mit deinem Knaben, » herrschte Gessler den
Tell an. «Du bist von dieser Stunde des deutschen Reich.es Schenk, »
befahl der Kaiser dem Grafen. e) Ich glaube, es regnet, dass es regnet.

Der Indicativ ist. der Modus der Anzeige ' dessen, was vvirklich
ist. oder fur vvirklich gehalten vvird, er kann in jeder Art von Siitzen

1 Im Deutschen «anzeigende Art»; indicare, anzeigen.



84 § 66 .

vorkornmen und also auch fragend (b, c), wiinschend (c), befehlend (d)
und selbst stat.t des Conjunctivs stehen (e).

Anmerkung. Doch wer sagt: Ich glaube, es regnet? Wohl derjenige, welclier
den Regen schon wahrnimmt. Es ist also nicht von etwas blofi Vermutlietem,
Ungewissem die Rede, sondern der Redende driickt sich nur behutsam und
rueksichtsvoll aus. Er will dem Angesprochenen das Urtheil liber die Riehtigkeit
seiner Wahrnehmung uberlassen. Vergleiche § 65, 5 .d—f. Uher das Verhaltnis des
Indicativs zum Con.junctiv folgt unter II. Nabereš.

Anmerkung zu d. Ist der Befehlende der Ausfiihrung seines Gebotes sicher,
so versetzt er sich in den Zeitpunkt derselben und gebraucht demnach den
Indicativ des Prasens oder Futurums statt des Imperativs.

Der Indicativ steht vorzugsweise in Hauptsatzen. In welchen zwei obigen
Beispielen kommt er im Nebensatze vor?

IT. Der Conjunctiv erscheint gewohnlich in einem Sat,zgefuge, 1
seltener in einem Hauptsatze. Er ist der Modus der' Unsicherheit
und bedeutet also:

1.) Das Mogliche, das, was sein kann, was wir vermuthen,
aber nicht behaupten konnen. Ind.: Vielleicht fraget ihr. Durch wel-
ches Wbrtchen wird hier die Unsicherheit, die blofie Moglichkeit an-
gedeutet,? Conjunctiv der Moglichkeit (conjunctivuspotentialis): Ihr
konntet (vielleicht) fragen; ihr durftet (vielleicht) fragen. Durch
welche Verba im Conjunctiv ist hier die Moglichkeit bezeichnef?

Zur Umschreibung des Conjunctivs \vie auch des Imperativs
dienen die Hilfsverba des Modus: konnen, ditrfen, mbgen, sollen,
tvollen, miissen, lassen.

Muss auch bei dem umschriebenen Conjunctiv das Adverb viel¬
leicht stehen?

Anmerkung 1. Es ware immerhin mSglich, Aass dn unrecht hast, statt:
es ist moglich. Das durfte sich wohl anders verhalten, statt: das verhalt sich
anders. Konntest (durftest) du nicht dennoch unrecht haben? Wdre es nicht mog¬
lich, dass sich die Sache anders verhalt? und noch behutsamer: anders verlialte?
Um sich rueksichtsvoll auszudriicken, gebraucht man den Conjunctiv statt des
zu entschieden und hart klingenden Indicativs ; man uberlasst die Entscheidung
dem Angeredeten. Die Hoflichkeit wird gesteigert durch die Umschreibung mittels
des Conjunctivs eines modalen Hilfsverbums und durch die fragende Form. Ebenso
bei einer Verneinung. Jeli kenne niemand, der so unvorsichtig mire oder sein kiinnte,
statt: so unvorsichtig ist.

Anmerkung 2. a) Es wdre unniitz, molite man darttber streiten — darilber
zu streiten (was wir thun konnten). Es ist hinzuzudenken: also beginnen wir
keinen Streit.

1 Es ist mit seinem Satze ein anderer verbunden, daher die Namen: Con-
junctiv (conjungere, verbindeiD, verbindende Art.
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b) Dagegen: Es ist unniitz, dariiber zu streiten, dass ivir darliber streiten.'
Es wii'd hinzugedacht: deshalb beendigen wir den Streit.

Der Conjunctiv driickt nicht nur das Mogliche aus (wie in den friiheren
Beispielen), sondern steht auch neben demselben, wie unter a). (Der Streit
ist vorerst nur moglich.) Der Indicativ driickt nicht nur das Wirkliche aus,
sondern steht auch neben dem Wirklichen, wie unter b). (Der Streit ist schon
vorhanden.)

Fernere Beispiele. a) Ich filrchte, dass es schon zu spat ist. Icli setze
den Indicativ (ist), weil ich gevvisse Griinde zu meiner Befiirchtung habe. Er
fiirchtet, dass es zu spat ist. Ich setze den Indicativ, weil ich seine Befiirchtung
fiir begriindet halte. Er fiirchtet, es sei zu spat. Ich setze den Conjunctiv (sei),
weil icli die Griinde seiner Befiirchtung nicht anerkenne. Ich glaube, ich bin
Icranic. Ich kann es wissen, icli fiihle ja, wie ich mich befinde, daher der In¬
dicativ. Er glaubt, er sei lerank. Ich weiB nicht, warum er das glaubt.

Bei der ersten Person steht in dergleichen Fallen der Indicativ; niemand
sagt: Icli glaube, dass ich krank sei; wir lioffen, dass wir die Sieger seien.

b) Ich horte, dass jetnand an der Thiire war. Wir sahen, dass der Feind
sich zuriickzog. Ich tousste, er tcar auf dem Lande, dass er auf dem Lande war.

Einige wollen neben dem Prateriturn von hSren, sehen, toissen urid
anderen Verben sinnlicher Wahrnehmung den Conj. lmperf. gelten lassen und
sagen zwar jedenfalls: Ich wcifi, dass er auf dem Lande ist, aber auch: Ich
vvusste, dass er auf dem Lande wiire. Doch ist hier der Conjunctiv zu ver-
meiden. Denn das Wahrgenommene ist nicht bloB moglich, sondern vvirklich .1 2

2.) ])as Gewunschte. Ware uns der Eintritt des noeh Unge-
vvissen, aber Moglichen vortheilhaft oder angenehm, so wunschen
wir ihn.

Ind.: Vielleicht Jcommt der Vater. Conjunctiv des Wunsches
(c. optativus): Dass er doch kihne! Wenn er doch Jedrne! Durch vvelches
Adverb ist hier der Conjunctiv unterstiitzt? — O ivdren mr iveiter,
o war ich zu Ilaus! O hdtt’ ich Fliigel! Umschrieben: Mocht’ er doch
/convmen! Wenn er doch Jcommen ivollte! O komite ich reisen! durfte
ich reisen!

Wiire uns der Einlritt des Moglichen schadlich oder unangenehm,
so wunschen wir ihn nicht. Ind.: Es wird doch nicht regnen! Conj.:
Dass es doch nicht, ivenn es doch nicht regnete! Umschrieben: Mochte
es doch nicht regnen. Morgen solite es nicht regnen. — Oder wir

1 Warum muss hier das Komma stehen? Ebenso: Es ist wacker, fiirs Vater-
land zu streiten = Das Streiten ist vracker. Dagegen: Es ist wacker zu streiten =
= Es soli gestritten werden.

2 Ganz anders verhalt es sich z. B. in dem Satze: Hier sehe ich einen, der
uns die Freude vergiften kSnnte. Hier nehrue ich die Moglichkeit einer Vergiftung
unserer Freude wahr, die Vergiftung selhst ist nicht vorhanden.
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bedauern den Eintritt. des Schadlichen und Unangenehmen: Ilatt’ ich
nur nichts eingenommen! Waret ihr doch zu Hanse geblieben! Der
Optaliv kommt also entweder als Conjnncliv des Imperfectums
oder des Plusquamperfectums vor; jener bezieht sich auf die Gegen- .
wart, dieser auf die Vergangenheit. Ind.: O dass ich jioh vor dir!
Optaliv: O war’ ich nicht geflohen!

Anmerkung. DerWunsch kann zum Befehle werden ; der Conjunctiv ltann
statt des Imperativs stelien. Er komme nur. Naheres bei III., 3.

3.) Ein Zugestandnis. Das Mogliche konnen wir, wenn jemand
es behauptet, zugeben, einraumen. Ind.: Sie werden sich noch die
Kopfe spalten. Conjunctiv der Einraumung (c. concessionis): Sie
tnbgen sich die Kopfe spalten, doch nar zu Hanse hleih’ es beim Alten
(Imperativ), Die Krdfte mbgen fehlen — Wenn auch die Krdfte fehleu,
so ist doch der Wille zu loben. Es sei immerliin lacherlich — Es
■mag lacherlich sein, aber ich lache doch nicht dariiber. bul. (freilich
auch in concessiver Bedeutung): Was er auch (oder auch immer)
unternimmt, alles gluc/d ihm. Durch welche Wort.chen isl. hier die
Einraumung angedeutet? Conjunctivus concessivus: Was er (auch
oder auch immer) unternehmen mag, es gliiclct ihm alles.

Anmerkung I. Hieher gehort der Conjunctiv der Annahme. a sei
gleivh b, b sei gleich e; dami (so) ist a auch gleick c. VVir nehtnen das Mog¬
liche als wirklich an, um daraus Folgerungen zu ziehen.

Anmerkung 2. Nehmen toir an, es vedre Winter (sagt man im Somrnetj;
nehmen wir an, es tcdre Sommer (sagt man im Winter). Und uitirfst du die Krone
selber hinein (ins Meer) und spriichst: iver mir bringet die Kron’ etc. (du wirfst
sie jedoch geiviss nicht hinein). Nehmen mr an, Karl der GroJSe ivare selbst
ein Sachse geicesen (er war ein Franke). Wird etwas Unmogliches als wirklich
angenommen, so rnuss der Conjunctiv eines Prateritums (Imperfectums oder
PluSuamperfectums) gesetzt werden.

4.) Einen Zweifel. Ind. Directe Frage: Was war zu thun?
Conjnncl iv des Zvveifels (c. dubitativus): Was hdtte ich thun konnen,
thun sollen? Ich wusste nicht, was ich thun solite. Was wiire da zu
thun geivesen? Wer tviisste das nicht? (Ich zvveifle, dass es jemand
gibi, der es nicht. weifi.) Solite unsere Sprache so arm sein? Wdre
er so arm, dass er die Steuer nicht bezahlen konnte?

Der Dubitativ der Gegemvart wird durch den Conjunctiv des
Imperfectums, der der Vergangenbeil durch den Conjunctiv des Flus-
quamperfectums ausgedruckt. Beide stelien in Fragesatzen. (Der In-
dicativ ist bi ob e Frage: War er so arm, dass er die Steuer nicht
zahlen 'konnte ?)
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Verwandelt in obigen Beispielen die Dubitative der Gegenwart
in solche der Vergangenheit und die der Vergangenheit in solche
der Gegenwart.

Anmerkung. Directe Frage: So falsch Ust du gewesen? oder: Du bist falsch
getvesen? Dagegen: Du ivčirest so falsch getvesen? Solltest du das nicht lesen
konnen? Auch der Dubitativ dient dazu, uns rucksichtsvoller, bescheidener aus-
zudriicken.

5.) Eine Bedingung, unter weleher das Mogliche wirklich
werden kann.

a) Tild.: Vielleicht bleibt es schon, dcinn reise ich. Conjunctiv
der Bedingung (c. condicionalis oder hgpotheticus): Wenn es schon
bliebe, dami iviirde ich reisen, reisete icli. Ohne Geld gienge ich nicht
auf Reisen oder iviirde ich nicht auf Reisen gehen. Verwandle ohne
Geld in einen Condicionalsatz.

b) Wenn du das geglaubt hiittest, durfiest du dich geirrt haben,
iviirdest du dich geirrt haben. Wdre das Regemoetter schon am Morgen
eingetreten, so rnirdrn mr die Reise unterlassen haben = so hdtten
wir die Reise unterlassen.

Steht der Coudicional, d. h. der mit iviirde urnsdiriebene Conjunctiv im
C.ondicionalsatze oder im Hauptsatze? Muss in diesem der Condicional stehen?
Darf der Condicional auch im Nebensatze vorkommen? Sieh I. Band, § 188.
In \velchen Zeiten kommt der Condicional vor?

Zu a) Der Condicional der Gegenwart hat die Form des
Imperfectums im Conjuncliv. Olme die Kartoffeln iviirde im Erzgebirge
Ilungersnoth eintreten. Vervvandle den condicionalen Ausdruck ohne
die Kartoffeln in einen condicionalen Nebensalz. Wiirden die Bdume
nicht so viel beschnitten, sie dauerten Icinger oder sie ivurden Idnger
dauern.

Zu b) Der Condicional der Vergangenheit hat die Form des
Plusquamperfectums im Conjunctiv. Setze das letzte Beispiel in die
Vergangenheit! — Tassilo wilrde Idnger regiert haben, wenn er sich
nicht mit denFeinden des deutschenVolk.es verbiindet hdtte. Heinrich IV.
ivdre glucklicher gewesen, toenn er cine bessere Erziehung genossen hdtte.

Anmerkung 1. Rast (beinahe) ivdre ich zu spat gekommen. Es ist hinzu-
zudenken: wenn ich nicht geeilt hatte, so ware ich etc. Ich hdtte anders ent-
■schieden, oder: Ich iviirde anders entschieden haben. Es ist hinzuzudenken: wenn
man mieh gefragt hatte. Ich hdtte sparsamer gelebt. Es ist hinzuzudenken: wenn
ich in seiner Lage gewesen ware. Das hdtte ich von ihm nimmer geglaubt. Es vei'-
steht sich dabei: auch wenn man mich dessen hatte versichern vrollen.

Anmerkung 2. Der Condicional darf auch in Wunschsatzen stehen, wenn
das Adverb gerne dazu tritt. Ich iviirde Um gerne iviedersehen. Freilich nahert
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sicli ein solcher Wunsch$atz dem Uauplsatze eines condicionaten Satzgefiiges,
denn es karm hinzugedacht iverderi: wenn er kiime. Dagegen ist unzweifelhaft
ein Oplativ: O wie gerne iviirde ich ilm iviedersehen!

Anmerkung Auch der condidonale Gonjunctiv kann dazu dienen, sich
riicksichtsvoll auszudriicken. So hčitte ich niclit gehandelt. Fernere Beispielc in
der Anmerkung 1.

Uber (len Gonjunctiv in der indirccten Rede sich Niiheres in der Syntax.

lil. Der Imperativ, die gebietende Art. 1.) Komm und schau!
Kommt und sefmit!

2.) Du solist Vater und Mutter ehren. Lasst die strenge Arbeit
ruku! Du musst glauben, du musst ivagen. Ihr hbnnt schlafen gehen.
Du darfst ihn langer nicht schonen. ■— Verwandelt diese umsehrie-
benen in die niclil umsehriebenen Imperative.

3.) Als Imperativ der ersten und, dritten Person steht der Con-
junčtiv. Des rilhnie der blutige Tijrann sich nicht, dass der Freund
dem Fremule gebrochen die Pflicht, er schlachte der Opfer zweie und
glaube cm Liebe und Trem. — Es freue sich, iver da athmet im
rosigen Licht. Der Mensch versuche die Gotter nicht und begehre
nirnmer und nimmer za schauen, ivas sie gnadig bedeefcen mil Nacht
und Grauen.

4. ) Dieser Conjunctiv wird sehr baufig umsehrieben. Jeder mag
sich giitlich thun. Ich habe nichts als das Leben, das muss ich dem
Konige geben. Man muss ihn tapfer greifen. Du solist dafiir empfangen
hier ilies mein bestes Pferd. Und ist es zn spat, so soli mich der Tod
ihm vereinen. Um dlesen deinen Helen Solin soli dir verziehen sein.
Sie sollen ihn nicht haben. Auf, lasst uns dem Fleijfe dienen! So
lasst uns jetzt mit Fleifi betrachten, was dureh die schivache Kraft
entspringt. Lasst uns beten. Nicht streiten im Gejilde darf mir ein
solcher Mann (— soli mir). So edle Dame dar/ nicht fern von meinem
Ilofe sein.

Anmerkung. Das darfst du nicht, ich dulile es niclit. Kr soli nicht! Ilir
musst nicht. Das leann er. Das, was befohlen oder verboten \vird, ist bisweilen
nidit angegeben, weil es aus dem Vorhergegangenen ersichtlieh ist. — Setze
zu diesen Beispielen Infinitive.

5.) Stat.t des Imperativs der Jndicativ. Wann? Sieh oben 1., Anm. zu d.

6. ) Stat.t des Imperativs das Futurum. Wann? Sieh § 65,5./.
7.) Statt des Imperativs der Inliniliv oder das zweile Particip.

Euhig sein! Achtgeben! Aufgepasst!
Anmerkung I. Oplativ oder Imperativ? Lang’ lehe der KSnig! Dieser

Modus kann dem Gedanken nach als Optativ aufgefasst werden, der Form nach
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ist er ein Imperativ, denn der Optativ kommt nur im Prateritum (Imperfectum
und Plusquamperfectum) vor. O lebte der Konig tange! lldtte er doch langer
gelebt !

Anmerkung 2. (Du hiltlest zu ihm gehen sollen, bist aber nicht gegangen.)
O tv&rest du doch zu ihm gegangen! Du hdttest zu ihm gehen sollen. So hčittest
du nicht reden sollen. Wenn du dich doch anders benommen hdttest!

Urn schonend zu tadeln bedient man sich des Optativs.
Anmerkung li. Herr Kaiser, ivollt vergeben. Wollten Sie die Glite haben! Nicht

uolle das Gott, dass zum Streiten und Jagen das lloss icli beschritte furderhin,
das meinen Schopfer getragen.

Der mit tvollen umschriebene Imperativ ist die bescheidensle Art des Be-
fehles; ja, er druckt 'sogar, mit einer Verneinung verbunden, eirie angstliche
Verwabrung aus. In welchem der obigen Beispiele?

Elvvas kraftiger klingt die Umschreibung mit rnogen. So mog’ Euch Gott,
der aUmiichtige Hort, zu Khrcn bringen hier und dort.

Noch entschiedener klingt sie mit sollen. Das solist du.ani Kreuze bereu'n!
Du solist nach Dresden reiten.

Der starksle Zwang liegt in der Umschreibung mit miissen. Du musst
sterbcn. Du musst nach Dresden reiten.

Die Hilfszeitvvorter der Modi konnen niehl wie die Hilfszeitworl.er
der Zeilen selbsiandig gebraueht werden, aufier lassen: Das Kleid
lasst schon {— sl.ehf. schon). Sie lassen (— lasten zuruck) uns leer
die Kriige ete.

Hei den librigen karm der ergiinzende Inlinitiv fehlen, ist aber
hinzuzudenken. Der Hund kanu Kunste (machen). Salat mag ich
nicht, mili ich nicht (essen). Das dar/st du, solist du, musst du
(thun) ete.

Anmerkung. Die Hilfsverba der Modi diirfen am Ende des Satzes nictit
betont werden, aufier es wird bei Fragen oder Gegensalzen ein besonderes Gewicht
auf sie gelegt. Uber das, icas teir nicht begreifen konnen, sollen wir nicht nachdenken.
Nicht iminer darf man thun, was man thun kan n. Endlicb. wenn sie als objec-
tive Infinitive stehen. Du musst tvollen, dann ivirst du konnen, Kein Mensch
muss miissen. Hier ist miissen der erganzende Infmitiv, also Object und als
solches betont.

§ 67. B. Die nominalen Modi.

I. Der Infinitiv. 1.) Prasens: Beden ist Silber, schweigen ist Gold.
Gelobt zu iverden eifert mehr an als getadelt werden. Perl'.: Gehabt
zu haben ist ein schlechter Trost. Gestorben sein ist besser als ver-
dorben sein.

Der Infinitiv nennt bloB die Thatigkeit oder den Zusland, ohne
eine Person anzugeben, welche sich darin befande. Inwiefern ist sein
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lateinischer Name 1, inwiel'ern sind die deutschen Bezeichnungen
Nennform, u n bes tim m te A rt. gerechl fertigt?

2.) Nom. Das Reden ist Silber, das Schiveigen ist Gold.
Gen. Die Kunst des Redens, die Wohlthat des Schiveigens.
Dat. Im Reden ist mancher gewandt, der das Handeln nie

gekannt. Wir unterhielten uns mit Singen und
Tanzen.

Acc. Meidet das viele Reden! Durch, Beten und Arbeiten.

Der Infinitiv der Gegemvart kann durch Vorsetzung des siich-
lichen Artikels in ein Substantiv verwandelt werden. Wenn er hinter
einer Praposition steht, ist er immer als Substantiv aufzufassen. Bei
zu muss jedoch unterschieden werden: Ich habe nichts zu verspielen,
ich habe nichts zum Verspielen, zum = zu dem. Wie konntet ihr
hiezu eine Kegel in Worte kleiden?

Anmerkung. Schwankungen. Ich hore sprechen. Wir horten Jauchzen and
Jubeln und frohliclien Schall. Er lernt schreiben. Er lernt nicht nur Sclireiben
und Ilechnen, sondern auch Geographie umi Geschichte. — Fasst man die Thatig-
keit ins Auge, so setzt man den Infinitiv; stellt man sich die Thiitigkeit als
Gegenstand vor, so substantiviert man den Infinitiv.

3.) Der Infiniliv kommt. nur im Prasens und Perfectum vor.
Anmerkung. Bilden lasst sicli allerdings auch ein Infinitiv der Zukunft,

aber er ist in der Sprache nicht gebrauchlich. Setzet zum Prasens von iverden
den Infinitiv loben, so erhaltet ihr im Indicativ das Fulurum von loben im
Indicativ; der Conjunctiv bildet das Futurum im Conjunctiv; ebenso gibt der
Infinitiv iverden den ungebrauchlichen Infinitiv Futuri von loben.

4.) Du musst langsam gehen. Das Langsamgehen, das langsame
Gehen. Halte Maj] in allen Dingen. Das MaJJhalten verldngert das
Leben.

Ein Adverb (langsam) bestimmt ein Verb (oder Adjectiv) naher,
nicht aber ein Substantiv. Wird der Infinitiv substantiviert, was ge-
schieht dann mit dem Adverb? Was geschieht mit dem Objecte (Maj]),
wenn der Infinitiv sich in ein Substantiv vervvandelt?

Anmerkung. Vermeidet die schvverfallige Substantivierung bekleideter In-
finitive wie das Imamtbleiben, das Nochnichtdageieesensein, das Aufdempferde-
sitzen u. dgl. Ebenso verwerflich ist die Schreibung das im Arni bleiben oder
das Aaf-dem-Pferde-sitzen etc. Richtig ist: Das Bleiben im Anite etc.

1 Infinitus, -a, -um heifit nicht nur unbeendigt, unbegrenzt, sondern in
iibertragener Bedeutung auch unbestimrnt.



5.) Vor dem Jnfi.nii.iv kann zu slehen. Fluchen oder za fluchen
ist abscheulich. Das zu muss stehen, wenn-das bestimmte Verb kein
blofies Stammwort, sondern abgeleitet oder zusnmmengesetzt isi. 1******
Er versteht zu leben. Er untersteht sich zu leugnen. Es ernpfiehlt sich
zu tvarten. Ferner hinter glauben, hoffen, verlangen, unssen — verstehen
und gleichbedeutenden Verben. Gebet selbst Beispiele an.

6. a) Die Gesetze sind zu achten, d. h. miissen geachtet werden.
Das Gide ist nachzuahmen. Die Armen sind zu unterstutzen.

h) Dieser Fehler ist zu verzeihen, d. h. kann verziehen vverden.
Es ist der Fali anzunehmen, dass etc. Fine umvurdige Behandlung
ist nicht zu ertragen. Das Bach ist nirgends zu jinden. Dies stolze
Herz ist nicht zu brechen.

Stehl der InfiniIiv mit zu als Pradicat, so bat er scheinbar eine
passive Bedeutung 8 und driickt a) eine Nolhwendigkeil oder b) eine
Moglichkeit aus.

Anmerbung 1. Setzet slalt der folgenden passiven Infinitive Adjective als
Pradicate. Eine (jute That ist zu loben. Der Schlechte ist o/t meter zu bedauern
als zu stra/en. llochmuth ist nicht zu ertragen. Der Lbwe ist zu fiirchten.

Anmerknng 2. Statt ist mit folgendem passiven Infinitiv kdnnen auch
folgende Verba stehen. Das stelit oder bleibt zu ertvarten = das ist zu envarlen.
Das steht odel' scheint nicht zu dndern, nicht zu hoffen; das Uefi sich erivarten.

Merke: Du hast gut (oder leicht) reden. Es ist hinzuzuderiken: ich aber
nicht. Simi: Du vermagst (in diesem Punkle) mehr, bist glticklicher, reicher etc.
als ich.

7. ) Der Infinitiv statt des activen Particips: Ich sehe ihn kommen,
statt leommend, den Kommenden. (Sieh unten 11., 3. d.)

8.) Der Infinitiv in der Bedeutung des Imperativs. Achtgeben!
(Sieh oben § 6G, III., 7.)

II. Das Particip.
1.) Praš. Der schlagende Mann. Die lobende Anerkennung.

Perf. Der geschlagene Mann. Das gelobte Land.
Das Particip kommt nur im Prasens und Perfectum vor; in jenem

bat es active. in diesem passive Bedeutung.

1 Stamrnvvorter: stehen, setzen. Dagegen: b e-stehen, g e-stehen, e ut-stehen,
er-stehen, ver-stehen, z er-setzen. Die mit diesen Vorsilben zusarnmengesetzten
Worter nennen wir abgeleitete. — Ab-setzen, auf-setzen, unter-stehen etc. Ver-
binden sich mit Stammwortern nicht blofie Silhen, sondern Worter, so ent-
stehen eigentliche Zusammensetzungen. Ableitung: Der liestand, Verstand;
Zusammensetzung: der Abstand, Vvrstand etc. Empjinden, empfehlen, empfatujen,
Vor / wird ent einigemal zu ern und das / deshalb zu pf.

- Ubersetzet die obigen Beispiele ins Lateinische.
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Das Particip ist sowohl der Natur des Verbs, als auch der eines
Adjectivs theilhaflig (particeps), daher seine lateinische Benennung.
Warum heifit es im Dcutschen Mittelwort?

2.) Bedeutung des Particips Prasentis. a) Ein still-
sdmeigender Mann ist ein Mann, welcher stillschweigt. (Sieh die Note
auf Seite 80.) Jiagegen: Eine stillschiveigende Bedingung ist diejmige,
welche verscimiegen wird. Dureh deri Usus haben einige aetive Par-
ticipien passive Bedeutung erhalten.

Sitzende Lebensiveise ist vveder eine Lebenswei.se, welche sitzt,
noch eine, welche gesessen wird; dennoch liegt aucb indiesem Particip
wenigstens eine Art, Passivum, da es eine Lebensweise bezeichnet,
bei welcher viel gesessen wird. Die fallende Sucht ist eine Krankheit,
welche uns hinfallen macht, uns in einen leidenden Zustand ver-
setzt. Ebenso: Eme schivindelnde Hohe. Ein Karren soli die fahrende
Habe des Thespis gewesen sein (die gefahrene, gefiihrte). Eine
bleibende Statte ist diejenige, an der man bleiben darf, die unser
Bleiben dulden muss. Ein reifiender Abgang (Verkauf). Der be-
treffende Umstand. (Acliv dagegen ist: Die deti Gegenstand betreffenden
Acten) Reitende Batterie ete.

Welche von diesen Participien liaben factitive Bedeutung?
Anmerkinig. Nur der Dichler darf activen Participien factitive oder passive

Bedeutung geben oder gleiclibedeutende Adjectiva gebrauchen. Die Hulden, sie
kornmen voh durstiger Jagd, d. h. von durstender, von durstig macbender Jagd.
— Fehlerhaft ist in der Prosa: Zitternde Kitite, schlaferide Nacbt, nachtscblafende
Zeit, durstende Hit/.e, vorhabende Reise etc.

b) Passive Bedeutung baben natiirlich die Participien, welche aus
passiven Infinitiven (sieh § 67, I., 6) gebildet werden, die sogenannten
Gerundia. Ein zu errichtendes Institut, ein zu fallender Baum, ein
zu verzeihender Fehler.

Anmerkung. Diese Participien sind wenig gefallig und nicht imrner anzu-
wenden. Entschieden fehlerbaft ist z. B. Eine zu' gesctieliende Einvvilligung, der
abends einzutreffende Zug etc.

c) Die Klage ist ruhrend bedeulet nicht, dass sie riihrt, sondern
zu ruhren geeignet ist. Hiilsenfriichte sind nahrend, d. h. nahrhaft.
Ein neuer Gegenstand reizt imrner, besonders tcenn er reizend ist.

Das Particip Praš. mit sein ist nicht imrner gleich detn Indicativ,
sondern bezeichnet oft mehr eine Eigenschatt. als eine Thatigkeit.

Anmerkung. Man kann zu sotchen cjualitativen Participien den Accusativ
mit /pr setzen, wahrend beim Indicativ der blofie Accusativ stehen muss.
AUes eoll filr den Geisl (= dem Geiste) nahreml, hildend, erhebend sein. Dagegen:
Alles soli den Geist niihren etc.
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d) Das active Particip kann durch den Infinitiv Priis. vertreten
sein nach Verben der Wahrnehmung und liinter lassen und hei/Jen.
Christus /and seine Jiinger schlafen = schlafend, die schlafenden
Jiinger. Ich selie die Liimmer grasen, die Wolken fliegen. Ich hore
ihn Jcommen, singen, rufen et.c. Lasst ihn lau/en. Er liiefl mich wieder-
kommen.

Anmerkung. Ich horte Ihn rufen kann bedeuten: den Rufenden = wie
(dass) er rief, oder den Gerufenen = wie (dass) er gerulen wurde. Dein Solin suclit,
lass ihn suclien! Wo ist dein Solin? Lass ihn suchen! Von transitiven Verben
kann es zweifelhaft sein, ob der Infinitiv statt des activen oder passiven Par-
ticips steht.

3.) Bedeutung des Particips Perfeeti. a) Ein verschwiegener
Mann ist. nicht, ein Mann, welcher von jemanden verschwiegen wird,
sondern vvelcher schweigt. Ein erfahrener Mann ist nicht erfahren
vvorden, sondern h at viel erfahren.

Manche Participia Perfeeti haben nicht passive, sondern active
Bedeutung, besonders die von objectlosen (subjectiven) Verben.
Gefrorenes Wasser, das Wasser ist gefroren, venvelkte Blumen, der
gefallene Siinder, abgelegener Wein, gestandenes Wasser, geschehene
That.-— Es sind das Participien von solehen subjectiven Verben, deren
Perfect mit sein gebildet wird: Die That ist geschehen, das Gluck
ist entschmmden, entschwundenes Gliick.

Anmerkung 1. Bei dem adjectivischen Gebrauche der Participien wird
mehr der Zustand als die geschehene That hervorgehoben. Man kannsagen:
Der Sclave ist entlaufen, der entlaufene Sclave, aber nicht: der gelaufene Sclave,
statt: der Sclave, wetcher gelaufen ist; eine gesprungene Suite, aber nicht: ein
gesprungenes Pferd; gut aufgegangener Teig, aber nicht: schnell gegangener Bote.

Anmerkung 2. Sie konnen attributiv und pradicativ stehen, auBer ge-
schntoren. Man kann namlich nicht sagen: Mein Feind ist geschworen, sondern
nur attributiv: Er ist mein gesclnvorener Feind. (Substantiviert dagegen: Ich Ihn
Oesclnoorner heirn Gerichte.)

h) Geliebter Bruder! Geehrter Freund! Dreimal gesegnetes Hans.
Das verfluchte Geschlecht. Setzet statt dieser Participien Adject.ive.
Ist der Bruder nur einmal, nur einst geliebt vvorden? Wird er nicht
auch jetzt, verdient er nicht auch kiinft.ig geliebt zu vverden?

Manclie adjectivische Participia Perf. driicken eine Bauer aus.
Anmerkung. Manche wieder bezeiclmen eine Nothvvendigkeit, die man sicli

als schon erfiillt denkt. lloehverehrter llerr = hochzuverehrender (und auch in
der That allgemein hochverehrter) Herr etc.

c) Wird das Perfectum mit haben gebildet, so kann das Particip
subjectiver Verba nicht adjeclivisch gebraucht werden. Fehlerhaft:
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Die gebliihte Blume, ein gesessener Dieb, weil sitzen liier mit. haben
construiert wird: Der J)ieb hat. gesessen, seine Strate abgesessen.

Anmerkung. Das passive Perfect wird bekanntlich nicht mit haben gebilclet,
es kann daher leicht adjeetivisch gebraucht werden. Der Kriuj ist zerhrochen
ivorden, der zerbrochene Krug, der Krug ist zerhrochen. Sieh S. 79, 3 und
namentlich die Anmerkungen 1, 2 auf S. 81. Gestarlct setzten tvir die Reise fort,
d. ti. nachdem wir von uns oder anderen gestarkt worden waven. Durchnasst
kamen unr im Stddtchen an. Aber nicht: Gefriilistuckt brachen wir auf, oder:
Gescbamt errothete er. (Verscliamt ist ein reines Adjectiv.7 Schmeicheln wui'de
friiher oft transitiv gebrauclit, daher ist es richtig zu sagen: Ich fUlile mich
geschmeichelt. Graf Thoran war geschmeichelt durch die Muhe, irelche die llaus-
frau sich gab. (Goethe.) Ebenso: Ich bin zum General befolden.

d) Der Arbeiter hat sich betrunken, der Arbeiter ist betrunken,
nicht: er ist sieh betrunken; der betrunkene Arbeiter, nicht: der sich
betrunkene Arbeiter. Der bejiissene Knabe, das erkaltete, das er-
hitzte, das verirrte Kind etc.

Was geschieht mit dem Reflexivpronomen, wenn das passive Particip
reflexiver Verba adjectivische Bedeutung annimmt?

Anmerkung 1. Der sich bejieifiende Knabe, ein sich betrinkender Arbeiter etc.
Ist das wohlklingend? Merke: Ein Mann, der sich getauscht hat, ist nicht ge-
tauscht, sondern enttauscht? Wer ist getauscht?

Anmerkung 2. Merke die Verbindungen: Er kommt geritten, gegangen,
gefahren etc. Es kommen Steine geflogen.

§ 68. Von der Form (Genus) der Verba.
1. ) Die th&tige Form kann man das marmlidbe Geschlechf (genus

masculinnm), die leidende das weibliche (genus femininum) nennen;
eine Art sachliches Geschlecht (genus neutrum) entsteht, wenn
ein transitives Verb reflexiv gebraucht. wird: Er schlagt sich, kamnit
sich, lobt sich, ruhmt sich. Man nennt jedoch den rellexiven Gebrauch
transitiver Verba das Medi um, d. h. die Mittelform, die Verba selbst
in dieser Form unechle Reflexiva.

2.) Ist das Subject. (welches zugleich als Object erscheint), ein
lebendes Wesen, so verringert das Medium den Begriff von dessen
Thatigkeit und fiibrt ihn in den des Leidens hiniiber; denn lebhafter
denken wir an das Loben bei dem activen Satze, der Lehrp • lobt
den Schiller, als bei dem medialen, der Schiller lobt sich selbst.

Dagegen wird der. Begriff des Leidens verringert und dein der
Thatigkeit niiher geruckt, wenn das Subject (und Object) ein lebloses
Wesen ist. Die Thure offnet sicli klingt viel lebhafter als: Die Thiire
wird gebffnet.
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3.) Medi um: Bas Gemilth erheitert sicli durch Musih, an Musih.
Passivum: Bas Gemuth wird durch Musih, an Musih erheitert.

A čtiv um: Bie Musih erheitert das Gemuth. P as šivu m: Bas
Gemuth wird von der Musih erheitert.

Denkt man sich die Belebung so gest.eigert, dass die Musi k
niclil, als Sache, sondern als Person erscheinf. (Person ification), so
muss im Aclivum der Artikel, im Passivum die Praposition von
stehen.

Im Medium stehen auch andere Prapositionen als durch, keines-
falls von, weil im Medium der Begriff der vollstandigen Thatigkeit.
nichl, eintritl. Man kann also niclil. sagen: Ich erheitere mich von
Musile wohl aber durch oder an oder mit Musik.

Fernere Beispiele. Versucht es, die folgenden Media ins Aclivum
und Passivum zu setzen (beides zugleich wird nicht bei allen ge-
lingen), und gebet an, vvelche Form die vvohlklingendste ist.

Die Jugend ergotzt sich am Tanze. Antoilius bekiimmerte sich nicht um
das Wohl des Reiches. Laut mischte sich in der Posaunen Ton das jauchzende
Rufen der Menge. Der alte Barbarossa, der Kaiser Friederich, im unterird’schen
Schlosse halt er verzaubert sich. Er hat im Schloss verborgen zum Scldaf sich
hingesetzt. Die Fahne dreht sich im Winde. An der Friihlingssonne entfalten
sicli die Knospen. In Gesellschaft erheitert sich der Kranke. Die Eltern erfreuen
sich an den Fortschritten ihrer Kinder.

Anmerkung. Schillers Balladen tragen sich leicht vor = lassen sich leicht
vortragen. Gekochtes Obst verdaut sich leicht = lasst sich etc. Bas Idsst sich koren,
liejt sich erivarten.

Das Medium mit lassen ist eine Art passives Factilivum. Wie unterscheidel
sich das Medium vom echten Reflexivum?

4.) Uber den Unterschied des Passivums mit blofiem sein und dem mit
iverden sieh § 65, II., 3.c und 6 .d.

5. ) Ein vollstandiges Passivum bilden nur die transi liven Verba;
von inlransitiven ist eines nur in der 3. Pers. Sing. mit unbeslimmtem
Subjecte moglich. Es mrd daruber gestritten. Es wurde vid getanzt elc.

Konnen aucli die echten Reflexiva (z. B. sich schamen) dieses Passivum
bilden ?
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§ 69. Die Conjugation, Abwandlung.

1.) Flexionssilben der einfachen Zeiten und Arten der
starken und schwachen Verba.

Prasens.

Part.

- end

Conj.
wie im Indi-

oativ.

Partic. Perf. stark: —en (gefunden), schwach: —et (geredet).
Conjugieret das starke Verb find-en und das schwache red-en.

Die Flexionssilben haben sich im Laufe der Zeit so vereinfaeht.,
dass jetzt durch sie allein der Unterschied in Zeit., Art und Person
nicht mehr genugend bezeichnet wird.

Was kann finde alles sein? Was alles finden, findet? Krst
der Hinzutritt, oder Wegfall des Pronomens bestimrnt die Person und
den Modus. Auch dieser geniigt nicht., um den Conjunct.iv und
Indicaliv des Prasens zu unterscheiden; doch iautet. in einer
Person die Flexion des Conjunctivs anders als die des Tndicativs;
in welcher?

2.) Unterseheidung der starken und schvvachen Verba.
Die starken Verba sind in der 1. und 3. Pers. Sing. Jmperfect.i
einsilbig. Wie verhallen sich die Flexionssilben der iibrigen Personen
im Indicativ und Conjunctiv zu denen des Priisens? Aber die starken
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Verba verandern im Imperf. und im Partic. Perf. den Vocal des
Priisensstammes, und daran werden sie als starke erkannt. Sie heifien
auch ablautende Verba: finden, fand, gefunden. Ist der Vocal
des Umlautes fahig, so tritt. dieser in der 2. und 3. Person des
Ind. Praš. und im Gonj. Imperf. ein. Ich schlage, du schlagst, er schldgt;
ich schlug, schluge; fand, fande; zog, žoge. Ausnahmen § 74, II.

Wetche Bildungssilbe setzen die schwachen Verba im Imperfectum
zwischen den Stamrn (red-) und die Flexionssilben? Wie unterscheiden sich
die letzteren von denen des Prasens?

Bindevocal. Spraehsilben red-et-e, Sprechsilben re-de-te. Im
Sprechen und Schreiben wird das t der Bildungssilbe (et) zur
Flexionssilbe gezogen (rede-test, rede-tet, rede-ten). Diese durch /
verslarkte Flexionssilbe wird durch ein e an den Stamrn gebunden,
weshalb man dieses e den Bindevocal nennt.

Wie unterscheidet sich das starke Participium Perfecti von dem schwachen?
verloren, gefunden, gelobt, geredet.

Woran erkennt man also, ob ein Verb stark oder schwach ist?

3.) Des Wohllautes und der Zeitersparnis wegen (vergleiehe die
Anmerkung in § 20) vverfen die meisten Verba das e der Flexion weg.

Mit den vollen Flexionssilben milssen decliniert werden:
a) Die Verba mit dem Stamrn auf d, t; finden, ivenden, reden, reiten,
schiitten etc.

Ausnahme: Andert sich aber in der 2. und 3. Person des Prasens
der Vocal (vvas nur bei starken Verben gesehehen kann), so fallt
in der zweiten Person das e der Flexionssilbe, in der dritten die
ganze Flexion weg. Ich brate, du bratst, er brat; ich gelte, du giltst,
er gilt; ich fechte, du fichtst, er ficht; ich halte, du haltst, er halt;
ich rathe, du rathst, er ruth; ich schelte, du schiltst, er schilt; ich
trete, du trittst, er tritt. 1

Das Volk und ihm nach der Dichter sagt bisvveilen: Du redst,
er redt. O Weisheit, du redst wie eine Taube. Du trat ein Hundchen
vor, hiefi Wackerlos, redte franzbsisch. (Goethe.) Vor Zeiten gab's ein
Land, worin man keinen Menschen fand, der nicht gestottert hdtte,
wenn er redte. (Gellert.)

1 Von diesen Verben hort man oft die schwachen Formen. Von dri fichtst
darf das t nicht weggelassen werden. Bei treten geht das e in ein kurzes »
iiber, weshalb nach ihm das t verdoppelt werden muss.

Heinrich, deutsche Grammatik f. d. 111. Cl. 7
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Unterscheidet: Ich lade, du ladst, er liidt, icli lud die Flinte; ich lade,
du ladest, er ladet, aber ebenfalls: ich lud jemand zu Tische.

Er ist beredet, d. h. man bat ihn beredet; er ist beredt, d. h. er ist ein
guter Redner.

b) die schwachen auf m, n. Du athmest, er athmet, athmete,
geathmet• du leugnest, er leugnet, leugnete, geleugnet et,c.

Ausnahme: Steht vor dem — einfachen oder verdoppelt.en
m, n ein Vocal, so darf das Flexions-e wegfallen; du traumst,
er trdumt, getrdumt; versdumt; und im Imperfectum das e der
Bildungssilbe et, der sogenannte Bindevocal; trdumte, trdumtest,
versdumtet. Declinieret im Prasens und Imperfect: lcdmmen, gdhnen 1,
bannen, sich bdumen, sich schdmen etc.

Warum muss es in der Prosa jedenfalls lauten: Du hlimmst, sinnst, er
klimmt, sinnt etc. Sind das schwache oder starke Verba?

c) die auf einen Zischlaut mtissen das e vor st behalten, weil
zwei Zischlaute nebeneinander ubel klingen, ja kaum auszusprechen
sind; du issest, toaschest, afiest, tvuschest; wohl aber entfallt in der
Prosa gewohnlich das e vor 1; er isst, wischt, tvischte, geivischt.
Im Plural jedoch besser: ihr esset, afiet, ivaschet, ritzet etc.

AViederholemle Aufgabe. Von welchen Silben fallt das e weg im Imper¬
fectum schwacher Verba: Du ivischtest, er tvischte, ihr ivischtet, ich ritzte etc.?
Wie nennt man dieses e, wenn man das Wort nicht nach den Sprachsilben, aus
denen es entstanden, sondern nach den Sprechsilben betracbtet, in die es beim
Sprechen und Schreiben zerlegt wird?

Fernere Bcispiele. (e)t. WohI glanzet das Fest. Was das Herz sicb
wiinscht. Da setzt ihn der Graf auf sein ritterlich Ross. Wie in den Liiften
der Sturmvrind saust, man weifi nicht, von wannen er kommt und b ra ust.
Und der Graf zur Erde sich neiget hin, das Haupt mit Dernuth entblofiet, zu
verehren mit glaubigem Christensinn, was alle Menschen erloset. GegruCet
seid mir, edle Herrn 2 , gegriiUt ihr schonen Damen!

Anmerkung. Nach Zischlauten will man jetzt die volksthumlicbe Weg-
lassung des e vor st in der Schrift gestatten und, da sich zwei Zischlaute
nebeneinander nicht aussprechen laSsen, auch das s vom st beseitigen. Du
mischt, du isst, du schmilzt etc. Diese den Unterschied der 2. und 3. Person
verwisehende Neuerung ist in der Schrift verwerflich.

d) der Conjunctiv aller Verba, demnach auch derjenigen,
deren Staram nicht auf d, t, einen Zischlaut oder m und n mit
voranstehendem Consonanten ausgehl. Dass du schreibest, lobest, dass
ihr schreibet, lobet; du schlugest, ihr lobetet.

1 Das h ist nur Dehnungszeichen,
2 Statt Herren.
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Doch wird im Imperf. Gonj. das e hinter dem Stamme (der so-
genannte Bindevocal) bisweilen ausgelassen, besonders an schwachen
Verben. Dass du lobtest. Und tvarfst du die Krone selber hinein
and sprachst etc.

Doch immer: Dass du, redetest, iviischest, leugnetest etc. Warum?
Anmerkung. Vom Imperativ schwacher Verba lasst das Volk das Flexions-e

sehr oft weg. Red laut! Schimpf nicht!

4.) Das e der Flexions- oder Bildungssilbe, der Binde¬
vocal, muss weggelassen werden:

a) in der 2. und 3. Person jener starken Verba, welche in
diesen Personen den Vocal verandern (also nur im Tndicativ) und
nicht auf einen Zischlaut endigen. Du sprichst, er spridit- (ich spreche);
du schldgst, er schldgt (ich schlage); dagegen: du issest, dass du
schlagest etc.

Dass bei solchen auf t in der dritten Person die ganze Flexion vvegfallt,
oder anders gesagt, mit dem Stammauslaute zusammenfallt (es gilt), s. oben 3. a,
«Ausnahme».

b) Der Imperativ der starken Verba bestand friiher nur aus
der Stammsilbe, jetzt darf an viele das e des sclrvvaehen Imperativs
treten. 1 Trinke Muth des reinen Lebens.

Ohne e muss der starke Imperativ gebildet werden, wenn das
Verb in der ersten Person Ind. e, in der zweit.en und dritten i bat.
Ich nehme, du nimnist, er nimmt, nimm! gib! flicht Krdnze! Nur
sehen hat sieli! und siehe!

c) Wegfall des e bei denen auf el, er.

ich handle aus hand-(e)l-e ich handelte aus hand-el-(e)t-e
du handelst aus hand-el-(e)st du handeltest aus hcmd-el-(e)t-est

u. s. w. u. s. w.

Handeln aus hand-el-(e)n, handelnd aus handel-(e)nd, gehandelt
aus gehand-el-(e)t.

Conjugieret ebenso trauern.
Was ist in handeln, trauern die Wurzelsilbe? Welche Silbe wird an sie

angefiigt, um den Stamm zu bilden? Dieser ist also zvveisilbig, was nur bei
schwachen Verben der Fali sein kann. Von starken Verben sind W u r z e 1
und Stamm identisch und also einsilbig. Von was fiir einer Silbe ver-

1 Auf dem ganzen Gebiete des Verbums zeigen die starken Formen eine
Neigung, in sehwaehe uberzugehen.

1*
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liert sich das e in der ersten Person des Prasens (ich hamile), von was fiir
einer in allen iibrigen Formen? Darf der sogenannte Bindevocal im Imperfectum
stehen? Nicht mehr zulassig: handlen, trauren etc.

Conjugieret: tvandeln, tropfeln, hdmmern, schauern, trauern.

d) tliun; ich thu-e, —st, -t, wir thu-n, M, —n, thuend. Wo wird
das Flexions-e weggelassen? wo nicht?

Andere auf einen Vocal oder ein h auslautende Stamme werden
wie consonantisch auslautende behandelt. In der Volkssprache wie
in Gedicht.en fallt das e von en oft weg. Wenn die Kanonen schrein.
(Kornep.) Und aus dem schwarzen Munde drdun der stachelichten
Zdhne lleihn. Im Licht mir kann die zarte Frucht gedeihn. Und
den Fluss hinauf hinunter, ziehn die Schatten tapfrer Gotheri. Sah
ein Knab ein Roslein stehn, lief er schnell, es anzuselin. Nur musst
du mich auch recht verstehn; tvenn Menschen auseincindergehn,
so sagen sie: auf Wiedersehn.

5.) In den hier nicht besprochenen Fiillen herrschl, bezuglich der
Selzung und Weglassung des e grohe Freiheit. Die Volkssprache
befleiBl; sich der Kurze, den Dichter bestimmt, der Wohlklang und
das VersmaB. Docii den Sdnger vermiss’ ich. Vor ich entfallt das e
des Verbs sehr haufig. Der Dichter will das unschone Zusammen-
treffen zweier Vocale (den sogenannten Hiatus) verrneiden. Filhr’
mich zum Siege, fiihr’ mich zum Tode! Herr, wie du tvillst, so
filhre mich.

Der Apostroph (’) zeigt an, dass das e stehen solite.

§ 70. Die einfachen Zeiten und Modi der abgeleiteten
und zusammengesetzten Verba.

1.) Die abgeleiteten Verba (s. Note 1 auf S. 91) bilden das Prasens
und Imperfectum wie die einfachen.

Conjugieret in diesen Zeiten setzen und ersetzen, fmden und befinden.
2.) Die zusammengesetzten Verba trennen das Bestimmungs-

wort, welches immer betont, ist, im Ind. Gonj. und Imperat. Praš. und
im Imperf. Er setzt db, er setze db, setze(du)al)! er setzte db, setzete db ;
keine Trennung: im Infinitiv (dhsetzen) und im activen Particip
(dbsetzend), und wenn der Satz mit einer Conjunction beginnt,: dass
er, tvenn er, obgleich er, weil er etc. absetzt, dbsetzte. Im Infinitiv tritt
zn, wenn es gesetzt werden muss, zvvischen den Stamm und das
Bestimmungsvvort.: dbzusetzen.
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3.) D as Augment (ge-). Das Particip Perl. bilden mit dem
Augmente die Verba, deren erste Silbe betoni isf, also alle ein-
fachen Verba, setzen, gesetst, und die zusammengesetzten dbgesetzt;
die letzleren štellen das Augment zwischen den Stamm und das
Besiimmungswort.

Oh ne Augment: a) die abgeleiteten: (er hat) besetzt, ersetzt,
entsetzt, versetzt, zersetzt.

b) diejenigen, welche zugleich abgeleitet und zusammengesetzt
sind: (gendnnt, benannt,) zubenannt; (gekdnnt, erkdnnt,) dner-
kannt etc.

c) die auf fremdes ieren: (er hat) sondiert, fabriciert, modelliert.
Dagegen die deufschen: geziert, gefroren etc.

4.) Die unbetonten Vorsilben be, ge, ent (emp), ver, ser waren
einst vollstandige Worter, im Laufe der Zeit, haben sie ihren Begriff
verloren. Auch jetzt noch gehen manche Worter bei gewissen Zu-
sammensetzungen in bloBe Silben liber, verlieren den Ton, werden
(in den oben bezeichneten Fallen) nicht getrennt und dulden kein
Augment: kurz, sie machen das Verb zu einem abgeleiteten. 1 Diese
VVortersind: durch, uber, unter, um, voli, ivieder und wider;
miss ist heutzutage mehr Silbe als Wort.

Beispiele. Durchdringen. Schauder ■ durchdrlngt mich, durchdrdng
mich,hat mich durchdrungen. Hier denken vvir an den Inhalt desVerbs,
an das Ergriffen- und Durchdrungenwerden. Ich dringe mit meiner
Bitte durch, ich drang durch, ich bin mit meiner Bitte durchgedrungen.
Hier liegt der Hauptbegriff in dem Bestimmungsworte (durch), wir
denken an das Erreichen des Gewunschl,en, an den glucklichen Erfolg
des Dringens und Drangens. Ich durchreise, durchreiste das ganze
Land, habe es durchreist. In Wien hielt ich mich nicht auf, ich reiste
nur durch, ich bin durchgereist. Die Ilusaren haben sich durch-
gehauen. Der gordische Knoten wurde durchhauen, nicht gelost. Hier
ist es recht anschaulich, dass der Begriff auf dem Verb liegt, wahrend
im voranstehenden Satze das Gewicht auf dem Bestimmungsworte
durch ruht: Die Husaren haben nicht bloB gehauen, sondern auch
sich durchgehauen. 2 — Ich werde nichts ubergehen. Wir wollen nun

1 Man nennt aber die Verbindung mit ibnen echte Zusammensetzung, wah-
i'end die mit*(betonten) Begriffsvvovtern unechte Zusammensetzung geheiCen wird.

- In einer Zeitung stand: Der Uferdamm bei M. ist vom lIochwasser durch-
gebrochen worden (statt: ?). Gleich darauf bieB es richtig: Der durch-
brocbeneDamfn balte eine Breite von etc.. Man sagt: Das durchgebrochene
Wasser, der durchbrochene Damm.
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zum ziveiten Punkte ubergehen. Im Englische ubersetzen, mr werden
bei der Furt ubersetzen. Verwandelt diese Satze ins Prasens, Imper-
fectum und Perfectum.

Bas untergehaltene, untergesetzte, iintergestellte Schaff. Der lange
unterhdltene Briefioechsel. Ein untersetzter Mann ist lclein und dick.
Diese mir unterstčllte Behauptung habe ich nicht ausgesprocJien. Lessing
gieng mit Schauspielern um, ist mit ihnen umgegangen. Der Umgang.
Wir haben die Stellung des Feindes umgdngen. Die Umgihung. Er
hat mir den Mantel umgegeben. Die Festung ist mit Wdllen umgeben.
Die Umgebung der Stadt. Mache das Maj] nicht zu voli. Es ist voll-
brucht. Soli ein Rad stehen bleiben, so tvird ein Stein widergelegt.
Fine ividerlegte Behauptung. — Wiedergebrachte d. h. zuriickgebrachte
Bucher. Wiederholte Ermahnungen.

Man hort missbilligen, also auch missgebilligt, aber nicht mehr:
er billigt miss; gewohnlich ist: missbilligen, er missbttligt, hat miss-
billigt. Miss kann demnach, wie schon erwiihnt, zu den Ableitungs-
silben (be, ge, ent e\c.) gezahlt werden.

Anmerkung. Nicht blofi bei miss, sondern auch in einigen andern Fallen
karm man in neuerer Zeit die Neigung bemerken, aus Zusammensetzungen bloCe
Ableitungen zu maehen und keine Trennung vorzunehmen. So liest man oft: Wir
anerkennen sein Recht, statt: ivir erkennen sein Redit an. Es olrwaltet nur noch
der Zweifel, statt: es ivcdtet der Ziveifel ob. Man einvernimrnt den Verbrecher,
statt: man vcrnimrnt den Verbrecher ein. Jedem Mitgliede obliegt die Wabrung
der Vereinsinteressen, statt: liegt die Wahrung der Vereinsinteressen ob. Wir iiber-
gelierr nun zu § 6, statt: wir gehen zu § 6 iiber. — Der Sprechende fiihlt, dass
die zu spate Setzung des Bestimmungswortes der Deutlichkeit schadet und ver-
rneidet deshalb die Trennung. Auch ist es iiberhaupt unschon, einen liingeren
Satz mit einem einsilbigen Worte zu schlieCen.

5.) Zusammensehreibung des Adverbs oder Adjectivs
mit dem Verb.

Man sagt: Die Freundschaft wird immer wdhren. fm Particip
aber darf man zusammensetzen: Die immenoahrende Freundschaft
(immer ist stark betont); die sogenannte Freiheit, eine wohlthuende
Erinnerung, eine ubelriechende Blume; feststehend, frelgesprochen,
nedvermahlt, weittragend, vlelgeliebter Bruder etc.

Wie unterscheiden sich: Das Land ist dicht bevolicert und das
Land ist dichtbevolkert?

Das Land ist grof], wohl bebaut und auch dicht bevolkert. Dass
es bevolkert ist, erfahren wir in erster, dass es dicht bevolkert ist,
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erst in zweiter Lini e. Der Ton liegt. dah er auf bevollcert, und dicht
steht getrennt.

Deutschland hatte durch den dreifiigjahrigen Krieg mehr als die
Hdlfte seiner Einmohner verloren, jetzt ist es dichtbevolkert (wahrend
es frtiher schlecht bevolkert war). Wo liegt hier der Gegensatz und
folglich der Ton?

Soli der Verbalbegriff hervorgehoben werden, so trennt man,
soli die adverbiale Bestimmung in den Vordergrund tret,en, so zieht,
man zusammen; das Adverb wird zum (betonten) Bestimmungsworte.

Fernere Beispiele. Der dicht belaiibte und der dfchtbelaubte Hain. Ein
vielbevvundertes Bild von Makart; (dass Makarts Bild bewundert wird, setzt
der Sprechende voraus); das viel bewunderte und doch wertlose Bild eines jungen
Malers. Das meistbewunderte Bild, d. h. das fur das beste angesehene; das meist
bewunderte, selten getadelte Bild. Frischgefallener Schnee, zartbesaitete Seele,
festgernauerte Form, freigebornes Volk. (Schiller ist reich an solchen Zusammen-
setzungen.)

Es ist jedoch zu merken, dass die Zusammensetzung nicht statt-
finden muss. Wann darf sie nicht vorgenommen werden?

6.) Zusammenschreibung von Object und Verb. Der
Mann liebt den Ruhm. Das Object ist (in der geraden Wortfolge)
mehr betont als das Subject, und das Pradicat; daher wird es leicht,
zum Bestimmungsworte eines zusammengesetzten Particips: ruhm-
liebend ; ein mdrkerschutternder Schrei, Mrzzereifiender Jammer; hdndel-
treibend, ausschlaggebend, gluckverheifiend; feuerwerfende Kolosse; wuth-
entbrannt, schmirzerfullt, freudebrausend (Goethe), goldstrotzend etc.

Merke aber: leid thun; es thut mir leid. Dagegen: Erllconig hat mir ein
Leids gethan, weil durch den Artikel das Substantiv ganz selbstandig wird.

§71. Bildung des activen Perfects und Plusquamperfects.
Ich habe, ich hatte gehabt, geredet, geschrieben.
Ich bin, ich mar gemesen, gemorden, gestanden, erkrankt.

1. Mit haben bilden ihr Perfect und Plusquamperfect:
1.) alle unpersonlichen Verba. Es hat gedonnert, geblitzt,

geregnet etc.;
2.) alle objectiven, d. h. die, welche irgend ein Object bei sich

haben. Du hast der Wohlthat (Gen.) gedacht; du hast mir (Dat.) ge-
horcht; ich habe dich (Acc., transit. Verb) gesehen; also auch

3.) die reflexiven. Er hat sich geirrt; natiirlich auch die bloB
reflexiv gebrauchten. Er hat sich gekrdnkt.
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4.) Von den subjectiven, d. h. denjenigen Verben, die kein
Object, regieren, construiert, man mit haben:

a) diejenigen, welche bezeichnen, dass vom Subjecte ein Laut,
ein Ton ausgeht.

Wir zahlen hier die gebrauchlicheren auf, weil in gewissen Gegenden gegen
die Anwendung von haben oder sein selu- oft gefehlt wird.

achzen, belfern, bellen, branden, brausen, brodeln, brUtten, flennen, gackern,
gdhnen, gicksen, jauchzen, jodeln, Tceifen, keuchen, kichern, klaffen (der Hund
bat geklafft), klempern, klimpern, klingen, kliničen (= klingen machen), klirren,
klopfen, knattern, knirschen, knistern, knurren, kotzen, krachzen, kriihen,
kreischen, kreifien, lachen, lugen, maulen, mdckern, murmeln, mussieren, mesen,
pfeifen, pispern, pliirren, poltem, prahlen, prasseln, guaken, guieken, guietsehen,
rascheln, rasen, rauschen, rocheln, sehallen, schellen (= schallen machen),
schlappern (= locker sein und deshalb Gerausch verursachen; das Geicancl
schlappert), schmettern, schmoren, schmunzeln, schnattern, schnarchen, schnau-
ben — schnaufen = schnoben; schnuffeln, schnurren, sclireien, schrillen,
schtvadronieren, schioirren, stohnen, sumtnen = sumsen, surren, toben, tosen,
toeinen, wiehern, toimmern, icinseln, tvispeln, loispern, zirpen, zischeln (die
Schlange zischelt), zivitschern. — Von den zusammengesetzten merke: Es
ist erklungen, verlclungen.

Aufgabe. 1.) Bildet Satze im Perfectum mit jenen der aufgezahlten Verba,
welche menschliche Tone bezeichnen; 2.) ebenso mit jenen, welche Thierlaule
bezeichnen; 3.) ebenso mit den noch tibrigen Verben. — Durch diese Aufgaben
werdet ihr euch die Bedeutung dieser Verba klar machen.

b) auch folgende, welche das Gegentheil, also ein Stillsein
ausdrucken: gaffen — verdutzt schauen, kuschen, lauschen, ruhen,
saumen, schlafen, schmollen = zurnend schiveigen, sclmeigen, starren,
staunen, stocken, stutzen, weilen, zbgern. — Doch auch bei diesen
ist das Subject nicht ohne Lebendigkeit und Tbatigkeit, sonst, konnten
sie unmoglich mit haben construieren.

c) alle einfachen, welche bezeichnen, dass vom Subjecte ein
Schein, ein Glanz ausgeht. Es sind folgende: brennen, dammern,
fiackern, flimmen, flimmern, jiunkern, glimmen, glitzern, gliihen, leuchten,
lodern, lohen, scheinen, sengen, spriihen. Merke hier auch schielen.
Dagegen das abgeleitele erscheinen: es ist mir ein Geist erschienen.
Bildet Satze mit diesen Verben im Perfectum.

d) alle einfachen, welche bezeichnen, dass vom Subjecte ein
Geruch ausstromt. Es sind folgende: bliihen (das auch zu denen
unter b) gerechnet werden kann), duften, muffen, rauchen. Von den
zusammengesetzten merket: Es ist verduftet, verraucht.

Aufgabe wie oben.
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e) die folgenden Verba des Anfangens und Aufhorens:
anfangen, beginnen, abnehmen, zunehmen, aufhoren, enden, endigen.
Mit. Ausnahme von zweien konnen diese Verba auch transitiv ge-
braucht, werden. Zeiget dies in Satzen. — Merke! aber: Es ist ent-
standen, vergangen. Sieh § 71, i.
f) alle einiachen Verba, welche ein Bewegen ausdriicken, bei

welchem der sich bewegende Gegeftstand seinen Sfandor! nicht ver-
lasst. Es sind folgende: beben, blinzen, baumeln, bummeln (— hangend
hin und her schweben tind erst in iibertragener Bedeutung = miifiig
hin und her sehlendern), fechten, flattern, ragen, schlemmen, schlottern,
schmarotzen, sinnen (bedeutete ursprunglieh gehen, reisen). spriefien,
strampeln, strampfen, tandeln, trappeln (— trampeln), wachen,wackeln,
wallen (das kochende Wa.sser wallt), iviegen, zcippeln, zittern, zwin-
kern (mit den Augen). Merket hier auch ivalzen.

Aufgabe wie oben.
g) ferner: klecken, lurnpen, rieseln, rosten, st/dmen, strotzen,

sudeln, taugen, 1
h) endlich die Hilfsverba des Modus, konnen, durfen etc. Sieh § 75.

II. Alle and er n subj e c ti v en Verba darf man mit
sein construieren, ohne einen Fehler zu begehen,
denn sie sind entweder:

1.) solche, die nur mit sein conjugiert werden. Diese drticken
zumeist ein Fortbewegen vom Platze (vergleiche oben die bei /)
oder einen Ubergang in einen anderen Zustand aus. 2 Gehen, laufen,
rennen, verarmen, verivaisen, vergehen, uberhaupt viele mit ver ab-
geleilele subjective Verba, genesen, erkranken, entstehen, sterben etc.
Sieh dagegen oben bei e) die Verba des Anfangens und Aufhorens.

2.) oder solche, welche mit haben und sein conjugiert rverden
konnen. Es sind folgende: eilen, einkehren, hocken, knien, kriechen,
landen, liegen, schiveben, schtvimmen, segeln, sitzen, springen, sprossen,
irgendwo stecken, stehen, straucheln, stolpern, treten, wandern.

1 Es ist eine lohnende (freilich langvvierige) Arbeit, alle in diesem Para-
graphen vorkommenden Verba alphabetisch zu ordnen.

Im alphabetischen Verzeichnisse der starken Verba, 1. Band, S. 72, ist das
zu jedem gehbrige Hilfszeitwort angegeben.

- Drticken nicht auch die letzteren eine Art Fortbewegung vom Platze oder
den Ubergang aus einem friiheren Stande in einen anderen aus?
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Anmerknng. 1.) Mit haben verbindet man sie, wenn mehi' die Thatigkeit,
mit sein, wenn mehr die Ruhe betoni oder wenn ein Forlbevvegen vom Platze
angezeigt wird, z. B. Ich habe dort eine Stunde gestanden (wartend, lauernd oder
wie immer thatig); ein Wagen ist mir im Wege gestanden; ich bin seitwdrts getreten.

2.) Worter, welche transitiv und intransitiv gebraucht werden konnen, con-
struieren im ersten Falle mit haben, im andern mit sein, z. B. Er Hat die Strafe
abgesessen; er ist vom Pferde abgesessen. Der Gartner hat Rasen abgestochen;
das Schiff ist in See gestochen, vom Ufer abgestofien. Er hat 4 von 5 abgezogen;
der Feind ist abgezogen. Er hat das Brot angebrochen; der Tag ist angebrochen.
Ich habe dich erschrecht; du bist erschrocken. Ich habe den Hund im Wasser
erstickt; er 'ist in Kohlendunst erstickt. Ich habe dich geflohen; ich bin vor dir
geflohen. Ich habe die Schivester gefahren; ich bin nach Wien gefahren ete.

§ 72. Mit werden bildet man:

1.) die activen Futura. a) Ich iverde haben, du tvirst sein, er
tvird (Soldat) iverden, tvir iverden schlagen, ihr werdet loben. Gonj. er
tverde loben etc. b) ich tverde gehabt haben, werde geivesen sein, (Soldat)
geworden sein, ich werde geschlagen haben, du wirst gegangen sein.
Gonj. er iverde gelobt haben.

2.) den activen Condicional. Ich wilrde haben, sein, (Soldat) werden;
du iviirdest loben, er tviirde geschlagen haben ef.e.

Welche Zeiten und Modi von iverden helfen diese Formen bilden? Was tritt
an das Verb iverden?

3. ) das ganze Passivnm. Es besfeht aus der Conjugation von
iverden mit dem passiven Particip des zu conjugierenden Verburns.
Hiebei sagt, man statt getvorden bloC ivorden.
Praš. ich uierde geschlagen
Imperf. ich umrde geschlagen
Perf. ich bin geicorden + geschlagen = ich bin geschlagen ivorden
Plusq. ich war geicorden + geschlagen — ich ivar geschlagen ivorden
Fut. ich iverde iverden + geschlagen — ich werde geschlagen iverden
Fut. ex. ich iverde geicorden sein -j- geschl . ich werde geschl. ivorden sein
Cond.Pras.*c& wiirde iverden + geschlagen — ich wurde geschlagen iverden
Gond.Prat. ich iviirdegeicorden sein -p geschl. = ich ivilrde geschl. ivorden sein

Stellung von iverden:
1.) Karl wird Soldat iverden.

Das Gesuch wird angenommen w er den.
2.) Man glaubt, dass er Soldat iverden tvird,

dass das Gesuch angenommen iverden tvird.
Fehlerhaft: Dass das Gesuch wird angenommen w er d en.
Stilisieret die Regel hiezu selbst.
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§ 73. Die ablautenden Verba.
Warum heifien die starken Verba auch ablautende?
Die Ablautung geschieht. nach natiirlichen Gesetzen, denen ge-

maB wir die starken Verba in mehrere, gewohnlich in sieben Classen
eintheilen.

Diese Ablautung besteht aus den drei Grundvocalen, vom hochsten
zum tiefsten und entspricht dem deutschen Sprachgefiihl am voll-
kommensten; wir (inden sie deshalb in Empfindungsausdrucken wie
bimbambum, piffpaffpuff. Klingklang, Wirrwarr, Zickzack etc.

Hieher gehoren: dringen, finden, gelingen, klingen, ringen,
schlingen, schtvingen, singen, sinken, springen, trinken, zivingen und
dingen. Ich dinge einen Arbeiter etc. 1

Mischung starker und schwacher Formen. Wahrend sich
im allgemeinen die Neigung zum tlbergange st.ai'ker Formen in
schwache zeigt., kommt bisweilen doch auch das Umgekehrte vor, so
bei dem urspriinglich schwachen dingen. Man sagte friiher und auch
jetzt noch ich dingte, ich habe gedingt; ebenso bedingen; die Auf-
nalime ist durch ein gutes Zeugnis bedingt.

Anmerkung. Der Plural des Imperfects hatte in friiherer Zeit u; dieses
kommt noch in Redensarten vor: Wie die Alten sungen (jetzt sangen), so zwit-
schern die Jungen.

II. Glasse: i oder e a oder o o

1.) Im Imperfect haben a: bergen, brechen, gelten, helfen,
nehmen, schelten, sprechen, stechen, stehlen, sterben, treffen (trafj warum
nur ein j), werfen, gebaren, wo d stati e (= a) steht (du gebierst , er
gebiert), und kommen (du kommst und kommst, er kommt und kommt),
wo o st.at.t des ursprunglichen i steht.. In den Alpen sagt man noch du
kimmst, er kimmt etc. Bildet Satze mit dem Imperfect dieser Verba.

2. ) Im Imperfect haben o: fechten, flechten, heben (hub und
hob, gehoben), scheren (du schierst, er schiert das Soha/, du schierst

' Von den in diesem Paragraphen mit Cursivschrift gedruckten Verben con-
jugieret das Prasens, Imperfect und Perfect; denn man hort von ihnen ofter
unrichtige Bildungen.

I.Glasse: %
binden

a u
band gebunden

a) spinne spann gesponnen
b) helfe half geholfen
c) fechte focht gefochten
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dich J'ort, das schiert mich — bekummert mich wenig; haufig, aber
ungut: du scherst etc., scher dich! = geh fort!) und ertvagen, wo d
stat.t e steht (du erivagst, er erwdgt etc.); ebenso schwaren (schwierst,
die Wunde schiviert), schivdren, du schwdrst einen Eid etc., wo d fiir e
steht. Fernere Beispiele dieser Classe im Folgenden.

Anmerkung 1. Diese Classe ist aus der ersten entstanden, wie sich aus
den Grundvocalen die anderen, selnvacher klingenden entwiekelten, und zwar:
das e des P ras en s entstand aus dem i. Dieses i hal sich in der 2. und 3. Pers.
und im Imperativ Sing. erhalten: du hilfst, fichtst, er hilft, ficht, hilf! Jicht /‘

Anmerkung 2. Das o deslmperfects der starken Verba entstand aus
dem u des Plurals (sieh Anmerkung S. 107) und gieng auch in den Singular liber.
Das u hat sich in einigen lmperfectis noch erhalten: ich ivurde neben ich ward,
du ivardst, er ward; ich kub neben der neueren Form: ich hob, ich schumr und
schioor einen Eid. Ebenso findet sich o neben a: ich drosch und drasch, schmomm
und schtvamm, das Schiff boršt und barst.

I)as ursprungliche u lebt. noch im Dmlaut des Gonj. Imperf.
der Verba: hulfe, sturbe, verdiirbe, tviirbe, wurde, uiurfe.'12 Der Con-
junctiv mit d ist von diese n Verben nicht gebrauchlich. — Wie
lautet von ihnen die erste Person des Prasens? Man kann nicht
sagen: ich begonn, empfohl etc.

Das aus u entstandene o lebt noch im Umi a ute des Gonj.
Imperf. in: begonne, sonne (besbnne), gewdnne, golte, ronne, sponne,
befdhle, empfohle, schblte ; natiirlieh auch in: schivomme, drosche, boršte,
da man noch sagt: schwom.ni, drosch, boršt. Neben diesern Gon-
junct.iv mit 6 ist auch der mit d gebrauchlich: ich begannhe et.c.,
da diese Verba das Imperf. im Ind. mit a bilden. — Wie lautet
von diesen Verben die erste Person des Prasens?

Mischung starker und schwacher Formen. a) Viele ehe-
mals starke Verba bilden jetzt nur noch das Particip Perf. stark.
Von rachen lautet selbst dieses haufiger schvvach als stark: ich
rdchte (nur noch in Gedichlen: rodi) die That; ich rachte mich,
ich babe die That, mich gerdcht, gerochen. 3

1 In der Volkssprache auch in der ersten Person: ich hilf, stirb etc. Un-
richtig: du fechtest etc.

2 Das u, aus \velchem o entstand, lebt auch noch in jenen Substantiven,
die vom lmperfect der starken Verba abstammen, z. B. die Fuchtel von wir
fuchten, jetzt: fochten, der Schicur von mr schumren, nicht: die Fochtel, der
Schwor etc.

3 Das Prateritum iautete einst račk; davon die Bache. Dann meinte man
wahrscheinlich, das Verb komme vom Substantiv her und schrieb rachen statt
des richtigen rechen. Ahnliche Vorgange begegnen uns ofter.
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b) Starke and schwache Formen nebeneinander, bisweilen mit
verschiedener Bedeutung:
bersten, du birst, haufiger du berstest vor Zorn, er birst, das

Schiff berstet; die starke Form ist (wie iiberall) vorzuziehen :

bewegen stark= veranlassen : ich bewog ihn abzureisen; schwach =
= in Bevvegung sel zen: der Wind beuiegte die Baume, hat sie be-
tvegt; mit bewegtem Herzen;
erschrecken, du erschrickst vor dem Blitze, erschrakst, bist

erschrocken; schwach: ich, erschrecke dicli, du erschreckest mich, ich
erschreckte ihn, hube ihn erschreckt;
gdhren, der Wein gahrt (statt gilirt), gohr; schvvach = bildlicb

fiir: in Aufregung gerathen: es gahrte unter dem Volke, hat gegahrt;
pfleg en — gevvolint sein, etwas zu thun, (pflegst, pflegt), pflog

(selten pflag), gepflogen. Imperativ schvvach: pflege; daneben das
schwacbe: jemandes oder jemanden pflegen, des Amtes pflegen, ich
liabe die Blumen gepflegt;
guellen ist. intransitiv stark: das Blut guoll aus der Wunde,

transitiv ist es schvvach: ich guellte Erbsen im Wasser; ebenso:
sclimelzen, der Schnee schmilzt, schmolz an der Sonne; die

Sonne schmelzt, schmelzte den Schnee;
schwellen, das Wasser schwillt, schwoll = es nahm zu; der

Miiller schwellt, schwellte den Bach oberhalb der Mulile; and
verderben , in der Bedeutung «zugrunde gehen» ist stark: du

verdirbst, er verdirbt, er verdarb in schlechter Gesellschaft; in tran-
sitiver Bedeutung schvvach: die schlechte Gesellschaft verderbt, ver-
derbte, hat ihn verderbt. Doeh tritt gevvohnlich die starke Form an
die Stelle der schvvachen: die schlechte Gesellschaft verdirbt ihn,
verdarb ihn, hat ihn verdorben.

In gleieher Bedeutung stark und schvvach: glimmen (glomm,
glimmte), Iclimmen (klomm, klimmte), melken (milkst, milkt, molk
neben melk(e)st, melk(e)t; aber nur: gemolken).

III. Classe: i oder e a e
bitten bat gebeten
geben gub gegeben

Hieher gehoren noch : sitzen (safi, gesessen), liegen; essen, fressen,
vergessen'; geben, genesen,geschelien, lesen, messen, sehen, treten, (stecken).

1 Essen, afi, yegessen. Woher dieses? Aus ge-essen = gessen, wie man ja norii
horen kann: Habt ihr schon gessen? Da das Augment mit der Stammsilbe zu-
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Anmerkung. Die zweite und dritte Person und der Imperativ haben das
urspriingliche i bevvahrt, wie bei den Verben der ersten und zvveiten Classe; in
der Volkssprache ,zeigt es sich aucii noch: ich gib, 'ich miss. Nur genesen bat
du genesest, er geneset, er genest. Neben gescliieht das altere geschicht* 1 ; steclcen
ist schwach, bat aber ein intransitives starkes Imperfectum: ein armer Schiller
stale in Schulden.

Hieher gehbren noch 1.) mit kurzem o wie giefien: fliefien, ge-
niefien, schie/Jen, schliefien, sprieflen, verdriefien (beachtet die Schrei-
bung ihres S-Laut.es) ; kriechen, riechen, schliefm (ich schloff ins
Kleid — dem schwachen schlupfen), sleden (sott, gesotten).

2. ) mit langem o wie hieten und gehieten: hiegen, fliegen, fiiehen,
frieren, Mesen (kor, gekoren), schieben, stieben, verlieren, wiegen, ziehen
(zog, gezogen).

3.) saufen (du sdufst, er sduft, wir saufen, er soj', gesoffen), sgugen,
schnauben — dem selteneren schnieben, (schrauben).

4.) lugen, betriigen, kuren, wo u fur alteres ie st elit.
Anmerkung 1. Das e des ie ist kein bloCes Dehnungszeichen, sondern ein

Buchstabe, welclier im osterreichischen Dialecte nocli ausgesprochen wird, frei-
lich nur wie ein fliichtiges Anhangsel des langeren und betonten i: jU-efien,
ri-echt etc. Dass ie ein Diphthong war, zeigen die alten, in Gedichten noch vor-
kommenden Formen: du gebeutst, er gebeut, nvas da kreueht undfleugt (=fliegt)»
(Schiller), er /teucht = Jiieht, zeuch = zieh in Frieden!

Anmerkung 2. Frieren, verlieren, kilren (aus; kieren) hatten einst statt v
ein s 2 ; daher ist kilren und kiesen gleiehbedeutend, beide haben: icli kor, erleor,
ich hahe erkoren; gekoren ist ganz veraltet.

Obergang und Mischung der Formen. a) Starke in schwache:
triefen, der Mantel troff oder triefte von Wasser, aber nur er

hat von Wasser getrieft, zurn Unterschiede von treffen, getroffen.
h) Starke und schwache nebeneinander:
saugen (saugst, saugt), sog, gesogen; saugte, gesaugt, was bis-

weilen vorkommt, solite vermieden werden; ebenso
schnaubte, geschnaubt, statt des riehtigen schnob, geschnoben.

sammenfloss , hielt man gess fur den Slanim und setzte ihm noch einmal das
Augment vor, ge-gessen. — Fressen aus ver-essen. Diirfte das Augment stehen,
wenn man diesen Ursprung des Wortes noch vor Augen hatte? (Sieh § 70, 3. «.)

1 Das ch zeigt sich auch in Ableitungen: Die Geschichte ist die Wissenschaft
des Geschehenen.

2 Davon geben die Ableitungen Zeugnis -.frieren, der Friesel, ein Ausschlag,
der infolge von Erkiiltung eintritt, der Frost; verlieren, der Verlust etc.

IV. Classe: ie o o
giefie
biete

goss gegossen
bot geboten
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Dagegen ist schrauben ganz schwach geworden; die starke Form
lebt nar noch in bildlichen Ausdriicken, wie verschrobener Kop/
Geist; Verschrobenheiten, d. h. verkehrte Ansichten etc.

wiegen und wagen (auf der Wage), ich wog, babe einen Centner
gewogen, d. h. bin einen Centner schwer, ich habe das Heu gewogen,
d. h. habe seine Schwere gemessen; ich wiegte, d. h. schaukelte, habe
das Kind in der Wiege gewiegt; ein mir geivogener Gbnner, ein ge-
megter Charakter, der im Schaukelspiel des Lebens sieh bewahrt hat,

V. Classe: ei i i
a) beifien biss gebissen
b) bleiben blieb geblieben

Hieher gehoren 1.) mit kurzem i wie beifien: sieh befleijien,
reifien, schleifien, spleifien, schmeifien, (beachte die Schreibung ihres
S-Lautes); gleichen, gleiten (glitt), greifen (griff), kneifen, Leiden (litt),
pfeifen, reiten, schleichen, schleifen, schneiden, sclireiten, streichen,
streiten, er- und verbleiclien, weichen.

2.) mit langem i wie bleiben: gedeihen, leihen, meiden (mied),
preisen, reiben, scheiden, scheinen, schreiben, schweigen, speien, steigen,
treiben, weisen, zeihen.

Starke und schvvache Formen nebeneinander. a) Das in-
transitive bleichen kommt nur noch in den Zusammensetzungen
er- und verbleichen vor, wo es sterben bedeutet.: der Verblichene —
— Verstorbene; schwach ist es als bleich iverden und bleich machen:
er erbleichte vor Schreck, der Bleicher bleichte die Leimoand;
kneifen, er kniff mich in die Wange; kneipen = stark kneifen

schwach: er kneipte mich in die Wange • wir kneipten — tranken;
schleifen, ich habe das Messer geschlijfen, ich bin auf dem

Eise gescliliffen; das Factitiv ist schvvach: man hat die Festung ge-
schleift, d. h. ihre Walie «rasiert»:
schleifien, sieh abfasern, sieh dunn spalten: der alte Mantel

schliss, ist geschlissen; das Factitiv ist schvvach: die Madchen schleifiten
Federn, geschleifites Kieferholz gibt Schleifien — Špane, die st.att
Kerzen angeziindet werden.

b) Ehemals schwach waren preisen, schreiben, iveisen.
VI. Classe: a u a

fahren fuhr gefahren

Hieher gehoren noch: backen, graben, laden, auf der Muhle
mahlen, schaffen, schlagen, stehen (unregelmalMg fur: standen; ich
stund und stand, habe und bin gestanden), tragen, wachsen, waschen.
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Mischung der Formen. a) Starke Form ist eingedrungen bei:
laden, das jetzt nur noch im Prasens in der Bedeutung zu

sich laden schwach ist (sieh §69,3, «Ausnahme»);
fragen ist schwach, also: du fragst, er fragt; aber bisweilen

steht. im Imperfectum: ich frug etc.
b) Schwache Form ist eingedrungen bei:
mahlen (mahlst, mahi!), mul, jetzt: mahlte, ich liabe auf der

Miihle gemahlen. Etn Bild malen ist schwach, ich malte, habe
gemalt.

c) Starke und schwache Formen nebeneinander bei:
schaffen (hervorbringen): du schaffst, schufst, hast geschaffen;

in der Bedeutung von thatig sein oder befehlen ist es schwach: der
Ubereilte schaffte bestandig, schuf aber nichls Gutes; ich schaffte,
habe den Knechten geschafft, fleiftiger zu sein;
schallen, (du schallst) stark und schvvach in gleicher Bedeutung;

er s c h ali en (erschallst), erscholl und erschallte, es ist erschollen;
fiihren ist schwach. Unrichtig ist das jetzt ge\vohnliche: der

Kutscher hat. mich gefahren (statt: gefuhrt). Der Locomotivfuhrer,
Wagenfuhrer, weil sie fiihren, d. h. fahren machen; Wallfahrer, weil
sie fahren.

VIT. Classe:
Prasens. Verscliiedene Vocale Imperf. Part. Perf.

(a, O, U, au, ei) ie Vocal des Prasens

Hieher gehbren: blasen, braten, fallen, fangen, empfangen, gehen
(aus: gangen), halten, hangen, bauen (hieb), heifien, lassen, laufen,
rathen, rufen, schlafen, stoj]en . 1

Mischung der starken und schvvachen Formen. a) Nur noch
das Particip bilden stark: spalten, spaltete, gespalten; salzen, salzte,
gesalzen; b) falten und schroten sind jetzt schwach, bisweilen noch
gefalten, noch seltener geschroten;
fallen (fdllst, fallt), ich bin gefallen; gefallen (gefallst, ge-

fdllt), ich habe dir gefallen;

1 Das Volk bildet seltener vorkomrnende Formen naeh den haufigeren; so sagt
es — unrichtiger Weise — du laufst, er lauft. Diese Verba bildeten in der
altesten Zeit ihr Imperfect durcb Reduplication. Sie bestand darin, dass man
vor den Stamm dessen Anfang mit einem /-Laute setzte, z. B. halten bildete
ha-i-halt; daraus vvurde Malt und endlich hielt. Das e ist also kein blofies
Dehnungszeicben. Vergleicbe: do, dedi, fallo, fe-felli, mordeo, momordi etc.
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h angen (hdngst, hdngt), ich hieng, ich habe treu an d,ir gehangen,
die Wdsche lidngt am Strich, hieng am Striclc, kat am Strich gehangen;
das schwach biegende hangen bedeiitet so viel als hangen machen,
also: ich hdnge (du hdngst, er hdngt) den Dieb an den Galgen, der
Dieb hdngt an dem Galgen; ich hdngte den Dieb an den Galgen, der
Dieb hieng an dem Galgen, ich hube den Dieb an den Galgen gehdngt,
der Dieb hat an dem Galgen gehangen. —- Aber sebr oft werden
diese beiden Formen miteinander vertauscht: die schwaehe, transitive,
stelit. stali der starken, intransitiven: wir hangen (stati hangen) mit
Liebe an dir, das Zusammenhdngende (st ati. Zusammenhangende); das
wird von den Verhdltnissen abhdngen (stati, abhangen); in den Bedens-
ari.en: er Idsst. den Kopf hangen (stal.t hangen) — er ist traurig; er
Idsst das Maul hangen — er wurde zuruckgewiesen und schweigt;
die Ohren, die Flugel etc. hangen lasseh. Noch baufiger findel sich
die starke, intransitive Form far die schwache, transitive, z. B. mit-
gefangen, mitgehangen (statt gehdngt); man hieng den Dieb, man hat
den Dieb gehangen (stati, hdngte, hat gehdngt)'. er hieng den Kopf,
das Maul, die Flugel etc. Wie hangen wird auch henhen schwacb
construiert.

Alifgabe. Conjugieret dui'ch alte Zeiten: Das Miidchcn hdngt Wasche auf,
die 'Wdsche hdngt.

§ 74. Ubersichtliche Wiederholung.
1.) Der Ubergang schwacher Verba in starke ist selt.en.
2.) Haufiger ist. der Ubergang starker Verba in schwache.
3.) Der Ubergang ist, ent.weder schon ganz vollzogen, sieh V. Gl. h;

so ist z. B. verhehlen jel zt gan z sehwaeh, nur das Adjectiv verhohlen
erinnert an die einstige starke Form; sieh VI. Cl. b;

4. ) oder der Ubergang ist im Volizuge begriffen, und es stehen
starke und schwache Formen nebeneinander

a) entweder in gleicher Bedeutung wie molk und melhte
b) oder in verschiedener Bedeutung. Die Beispiele sind sehr

zahlreicb.
5.) Die Factitiva, iiberhaupt. die Transitiva sind in der Rege!

sehvvach.
Anmerkuug. Die Factitiva sind vom Imperfectum der starken Intransitiva

abgezweigt: schivemmen (= schwimmen mactien) von schwamm; setzen (= sitzen
machen) von saJS; trankcn (=- trinken machen) von tranh; flojien von floss etc.

Starke und schwache Formtheile in einemWorte zeigen nur die unregel-
mitCigen Verba, •/.. B. kannte (Urnlaut a und t). Davon spiiter.

Jleinvich, deutsche Grammatik f, d. III. Gl. 8
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6.) Der Uinlaut trilt nur in starken Verben ein; in welchen
Zeiten, Arten und Personen? Sieh§69,a.

Ansnahme. Im Prasens ohne Umlaut: du mahlst, er mahlt Ge-
treide, schaffen, schallen, hauen, saugen, schnauben, schrauben, rufen.
Du kommst, er kommt und Jcdmmst, kommt.

Suchet aus dem voranstehenden Paragraphen Beispiele fur alle diese Falle.

§ 75. Die unregelmaSige Conjugation.

Zu ibr gehoren: I. Die Prater ito-Prasentia, starke Verba,
deren urspriingliches Pr&teritum- (Imperfeetum) zum Prasens wurde,
wora.uf sie durch Anhangung von te ein neues Imperfeetum und
mittels t das Particip Perf. bildelen. Der Bindevocal e vor te und t
fallt weg. Es treffen in ein e m Worte zusammen Ablaut und
Flexions-i!; starke und schwache Form.

1.) konnen; ich kann, du kannst, er kann, Gonj. kbnne; Imperf.
komite, Gonj. konnte; babe gekonnt;

2.) durfen; ich darf du darfst, er darf Gonj. durfe; Imperf.
durfte, Conj. diirfte; habe gedurft;

3.) mogen; ich mag, du magst, er mag, Gonj. moge; Imperf.
mochte, Conj. mdehte; hale gemocht;

4.) sollen; icli soli, du solist, er soli, Gonj. solle; Imperf. Ind.
und Gonj. ich solite;

5. ) wollen; ich will, du tvillst, er will, Conj. wolle; Imperf. Ind.
und Conj. wollte; habe geivollt;'

6.) miissen; ich muss, du musst, er muss, tvir miissen, ihr
miisst, sie miissen, Conj. miisse; Imperf. musste, Conj. miisste; gemusst;

Anmerkung. Diese sind auch Hilfsverba der Modi (sieh §66), zu
denen noch lassen gehort; sie lieiCen auch unvollstandige Verba, weil sie erst
durch den Hinzutritt eines objectiven Infinitivs ein vollstandiges Pradicat bilden.
Du must sterben. Wo der Infinitiv fehlt, ist er doch zu denken. Wir diirfen nicht
alles, was ivir konnen (namlich thuri).

Steht dieser Infinitiv, so lautet das Particip Perf. wie der Infinitiv Praš.
Ich habe reden ivollen, habe setmeigen miissen; du hast tanzen sollen, hast
nicht tanzen konnen; er hal essen diirfen, liat nicht essen mogen.

1 Ich will ist das ursprungliche Imperfect, aber im Conjunctiv, und ist also
ebenfalls ein Praterito-Prasens. Es gehorte zur funften Classe. Die Formen mit o
sind unregelmaflig erngedrungen, vielleicht weil man sie von dem haufiger ge-
braucliten sollen gewohnt war.
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Steht der Infinitiv nicht, so steht das Particip mit dem Augmente. Was
liast du gewollt? Hat er das gelconnt?

7.) ivissen; ich, er weifi, wir wissen, Conj. wisse; Imperf. ich
wusste, Conj. iviisste; habe getvusst.

II. D i e mit e r w e i t e r t e m S t a m m e:
1.) bring e; ich brachte, brdchte; habe gebracht;

g geht in ch iiber (brig. brach); der Stamm ist durch ein n ervveitert.
2.) denken; ich dachte, dachte; habe gedacht;

k geht in ch iiber (dek, dach); Stammerweiterung durch n.
3.) d linic en; ich diinlce mich etwas zu sein, und: es diinkt micli

(auch mir) = es scheint mir; diinkte, hat gediinkt, richtiger: dduchte,
hat gedaucht. Fehlerhaft im Prasens: daucht.

III. Die riickumlautenden schwachen:
1.) brennen; ich brannte, Conj. brennte; habe gebrannt;
2. ) kennen; ich kannte, Conj. Icennte; habe gekannt;
Bildet Satze mit dem Praš. Imperf. und Perl', von lednnen (imstande sein,

vermogen) und leennen (Kenntnis haben von etwas).
3.) nennen; ich nannte, Conj. nennte; habe genannt;
4.) rennen; ich rannte, Conj. rennte; bin gerannt; das einzige

unregelmaGige Verb, welches mit sein conjugiert vvird;
5.) senden; ich sandte und sendete, Conj. sendete; habe gesandt

und gesendet;
6.) w en d en wie senden.
Anmerkung. Diese Verba vereinigen nicht starke und schvvache Formen

wie die unter I. und II. Das eintretende a ist nicht der Ablaut, sondern der
zuriickkehrende ursprungliche Vocal des Prasens; denn dieses hatte zum Stamme
einst hran, nan, ran etc. Das a wurde umgelautet in d = e (weil in der Flexion
ein i [oder j] folgte, sieh Note auf S. 25); so entstand aus hran das Prasens
bren-en. Im Imperf. und Particip Perf. vvird das e wieder umgelautet in das
ursprungliche a. Diesen Vorgang nennt man Riickumlaut. — Es gab friiher
mehr als fiinf ruckumlautende Verba.

IV. Die bindevocallosen Hilfszeitworter haben
und sein:

haben; du hast aus hab(e)st; im Conj. mit dem Bindevocal: du
habest; er hat aus hab(e)t; hatte aus liabte; in gehabt ist das b des
Stammes geblieben;
sein; drei Stamme mussen dazu dienen, um die Conjugation

dieses Verbs berzuslellen: sein, bin, mesen. Welche Formen werden
mit, dem einen und dem andern gebildet.? War ist das Prateritum

8*
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von wes(en) uri d lautete was; in Gedichten findet man es jetzt. wieder.
Er sah eticas liegen auf der Straji’, das etn zerbrochen Hufeisen was.
Ferner:

thun (sieh § 69,4. <*); ich that, Conj. thate; Part.ic. Perf. gethan,
also eine starke Form.

Das Imperfectum lautete in 'der altesten Zeit im Indicativ, wie es jetzt im
Conjunctiv lautet.. Wenn der Dichter Uhland singt: (Der SchiCabe) Uefi sich den
Scliild mit Pfeilen spicken und tlidt nur spottisch um sich blicken, so ist dieses
that nieht als Conjunctiv aufzufassen.

Noch jetzt gebraucht das Volk thun als Vorlaufer des eigenllichen Verbs:
Was thust du denn lesen?

Uber fernere Weglassung des Bindevocals sieh § 69, 4.
Schlussbemerkung. Brbchung. Die Vocalveranderungen

der Verba sind, wie wir gesehen haben, der Ablaut, der Umlaut
und der Riickumlaut. Dazu kommt noeh die Brechu n g. So nennen
wir die Verwandlung des i in e: nimm, ich nehme; gib, ich gebe;
stirb, ich sterbe etc.; ferner die Vervvandlung des u in o: schluss,
schloss; schub, schob; bug, bog etc.

Die Partikeln.
§ 76. Die Adverbien (Umstandsworter).

Wie das Eigenschaft,swort zum Substantiv, so gehort. das Um-
standswort zum Verb, und daher sein lateinischer Name (ad-verbium).

Die Adverbien geben an, wo, wann, wie und warum etwas ge-
schieht; sie bestimmen also den Umsland des Ortes, der Zeit, der
Weise und des Grundes, und daher ihr deutscher Name.

I. Adverbien des Ortes.
1.) Auf die Frage wo? da, hier, dort, wo, oben, unten, diesseit(s),

jenseit(s), rechts, links, irgendwo, nirgends etc. Sie driicken ein ruhiges
Verweilen aus.

2.) Auf die Frage ivoher? her, woher, von da, von dort, von
aufien, von auJJen her, von innen etc. Was driicken sie aus?

3.) Auf die Frage 'ivo/lin? wohin, hinaus, herein, hieher, daher,
dorthin, bergauf, bergab, riickivarts etc. Was driicken sie aus?

Anmerkung. a) Untersclieidet her und hin. Komm her, geh lun!
Fernere Beispiele. Komni heraus, geli hinaus! Komm herein, geh binein 1

Komm zu mir herauf, geh von mir zum Bruder (in den ersten Slock) hinauf!
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Gib das Buch lier! Nimm es und trage es dem Bruder hin! lchrufe: «Herein!»
d. h. kommt herein (zu mir)! Ich stehe vor der Thiire und sage dir: Geh hin-
ein ins Zirnmer! Was stehst du dort oben? Komm herunter!. Was sucht ihr
dort unten im dunstigen Thal? Steigt herauf auf die sonnigen Hdhen! Was
\vollt ihr da oben? Geht wieder hinunter ins Thal! Er beugte sich zu mir her-
iiber, ich beugte rnich zu ihm hinuber. Ich trete zu euch, ich trete herzu; ich
gieng zu jenen, ich trat hinzu. Der Thurrn ragt zum Himmel empor; komm
aus deinern Verstecke hervor.

ller bezeichnet eine Bewegung zum Sprechenden, hin eine Bewegung
vom Sprechenden. 1

h) Unterscheidet das dativische tvarin, dar in (wo?) von dem accusa-
tivischen tvorein, darein (wohin ?) Worin besteht das Gliiclc? Darin, dass man
sich glUčklich fiihlt. — Worein legen die meisten das GlucTc ? Darein, viel Reich-
thiimer zu besitzen.

c) Umher, herum. Wir drehen uus im Kreise herum. Der Ilund schiveift
umher.

Pernere Beispiele. Er lauft nach allen Seiten umher, er lauft um seinen
Herrn herum. Die Apostel reisten im Lande umher. Ich. bin um das ganze
Dorf herum gegarigen. Die Katze geht um den Brei herum. Unter Ludwig XIV.
zogen franzosische Mordbrenner in Bohmen umher (d. h. sie durchzogen Bohmen).
Von drei Seiten zogen die Feinde um Bohmen herum (d. h. sie umzogen es
auf drei Seiten).

d) Orts-Adverbien, welche mit einer Praposition zusammengesetzt sind (hie-
bei, hie-mit, dar-anf etcj haben die Bedeutung von Pronominibus und heiben
deshalb mit mehr Grund Pronominal-Adverbien als (ihrer Form nach) Prii-
positional-Adverbien. Wir haben sie deshalb bei den Furwortern in § 58 behandelt.
Wiederholet denselben.

II. Adverbien der Zeit.

1.) Wann? einst, jimgst, neulich, sonst, gestern, jetzt, heute,
morgen, dereinst, immer, nie, niemals, nimmer, oft, ofter = ofters etc.
Ich will ferner (iveiter, kunftig, kiinftighin) nichls mehr davon horen.
(Unrichtig ist: ferners, weiters.)

2. ) tSeit wann? von jeher, von altersher, von morgen an, seit
gestern, seit heute etc.

3.) I17c' lange? h is ivann P bis, noch, tagelang, stundenlang, bis
abends, bis morgen etc.

4.) Hieher gehoren auch die Zahladverbien (sieh§60). Wie oft?
einmal, zioeimal etc., manchmal, mehrmals, abermals, vielmal, wieder etc.

1 In rnanchen Sprachen wird h er und hin nicht so genau unterschieden,
deshalb bringen wir so viele Beispiele
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Anmerkung. Schon (= gleich), noeh verstiirken, eršt und ti~ur schwS.chen
ein anderes Zahladverb: Sclion heute reis’ ich ah. Gleich morgen nehm’ ich Audienz.
Ich habe dich schon dreimal besucht, du bist hei mir erst (= nar) einmal geivesen.

Doch stehen diese Zeitadverbien auch allein als reine Adverbien : Schon winld
auf hohem Bergesriicken ATcrokorinth des Wandrers Blicken. Er schliift noch. Teh
habe erst die Hiilfte fertig. Du brauchst nar zn befehlen.

III. Adverbien der Weise.
1.) Adjectiv. Der Geschmack der Apfelsine ist ang e nek m,

ist erfrischend.
A d ver b. a) Die Apfelsine schmeckt angenehm. Alpenluft ivirkt

erfrischend.
b) Der Geschmack der Apfelsine ist angenehm siifl, angenehm

erfrischend; der Geschmack der Citronen ist angenehm sduerlich.
Die Apfelsine hat einen angenehm siiflen, die Citrone einen ange¬
nehm sauerlichen Geschmack.

Die meisten Umstandsworter der Ari sind gleichlautend mit un-
flectierten Adjectiven und Participien. Sie konnen naher bestimrnen
a) ein Verb oder b) ein Adjectiv. Auf welche Frage stehen sie in jenem,
auf welche in diesem Falle?

so und nicht anders, gern, ungern, molil, umsonst, .vergebens,
iropfemveise etc.

Anmerknng. Ein imnderbarer, siifier Traum; zwei Adjective. Ein wunder-
bar super Traum ; ein Adjectiv, durch ein voranstehendes Adverb bestimmt.
Sieh Anmerkung 1 und 2 in § 40, 2.

2.) Hieher gehoren auch die Adverbien des Grundes und des
MaBes: so; er schrie so (d. h. in so hohem Grade, so stark), dass
er heiser wurde; sehr, so sehr, fast, gar, ziemlich, icenig, vid, kaum,
hochst etc.

Anmerkung. a) Der Fiirst hat mich sehr gniidig empfangen. Die Adverbien
des Grades bestimrnen nicht nur Verba und Adjectiva, sondern audi Adverbien
naher.

b) Ein so junger Mann und schon ein so grojSer Gelehrter ! (Unrichtig: So ein
junger Mann.) Ein sehr schones Kleid. (Unrichtig: Sehr ein scliones Kleid.) Die
Adverbien des Grades mussen immer urmiittelbar vor demjenigen 'Adjectiv
stehen, das sie naher bestimrnen.

Steigerung. Die Adverbien, welche mit Adjectiven und Parti¬
cipien gleichlauten, viele Adverbien des Grades und einige der Zeit
konnen gesteigert werden. Der Stieglitz singt schon, das Bothkehlchen
schoner, die Nachtigall dni schbnsten; gut, besser, ant, besten, aufs
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beste; wenig, iveniger, am wenigsten; vid, mehr, am meisten; bald,
eher, am ehesten; oft, ofter, am ojtesten.

Wie die Adverbien des Grades zur Steigerung (Gradation) oder zur Herab-
minderung der Eigenschaft (Degradation) und zur Umschreibung der Compara-
tion verwendet werden, sieh §41, Anmerk. 2, §42, 1 , 0—0, §43,5; die Bildung
des Superlativs sieh §42, §43,5.

3.) Hieher gehoren auch die Adverbien der Bejahung oder
Verneinung : ja, nein, sicherlich, getoiss, vielleicht, jedenfalls, lteines-
falls etc.

IV. Adverbien des Grundes.
Warum? darum; tveshalb? deshalb; woran? daran erkennt man

ihn; wozu? dazufhiezu; ivoraus? daraus; trotzdem, dessenungeachtet etc.
Unter den Adverbien des Grundes sind auch die des Gegen-

grundes (der Einraumung), des Stoffes und des Mittels begrilfen.

Uber die Verbindung der Adverbien.
1. ) Das gradbestimmende zu: zu gut, aber; allzu gut. Das grad-

bestimmende hodi und das die Weise bestimmende wohl verbinden
sieh slets mit dem folgenden Adjectiv oder Partiči p und sind hoch-
betont. Hochroth, hochwichtig, ivohlgefallig, ivohlgeboren, hochwohl-
geboren.

Anmerkung. Das concessive molil (= zwar) dagegen wird immer getrennt,
es ist niciit bochbetont. Das Bild ist wohl geMngen, doch wird es schmerlich
einen Kilufer finden.
Immer wird verbunden, wenn es mehr betont ist als das

Adjectiv; besonders schreibt man: der immertvache Argivohn, der
irmnerrege Fleiji. Die Freundschaft wird immer wdhren, aber die
immenvahrende Freundschaft. liber diese Verbindung des mehr-
belonten Adverbs mit dem Particip sieh §67, II.4.

Fin dltJcluger Knabe ist nicht alt und klug, sondern diinkt sieh
klug wie ein Alter; alt ist das Adverb zu klug und hat, den hoheren
Ton, weshalb man es mit dem Adjectiv zusamfnenschreibt. Ebenso:
dunkelgelb, schreiendroth, dummdreist etc. Bei gleicher Betonung
beider oder vielmehr: bei Betonung des Beiwort,es trennt man:
gliihend roth, blendend weifi etc. Sieh jedenfalls auch § 40, 2.

2.) Als Adverbien gebrauchte Substantive werden klein und mit
dem voranstehenden Bestimmungsvvorte zusammengeschrieben. Die
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Vogel schreien morgens und abends am meisten; dagegen: allabends,
allenfalls, gleichfalls, allemal, beispielsweise> dergestalt, einigermafien,
jenseits, geradesivegs, allerhand, allerseits 1 etc.

Anmerkung. Wird aber das Substantiv blofi als adverbialer Ausdruck
(nicht als Adverb) gebraucht, so behalt es seine Schreibung. Des Morgens, des
Abends etc.

3.) Manehe Prapositionalausdrucke sind zweifellos zu Ad-
verbien herabgesunken; sie werden ldein und gewohnlich zusamnaen-
geschrieben: bergab, bergauf, jahraus, jahrein, vorderhcmd, infolge etc.

Anmerkung. Doch gehen iiber manehe adverbiale Prapositionalausdrucke
die Meinungen, ob sie schon zu bloBen Adverbieii geworden seien. ausein-
ander, und man findet sie deshalb in verschiedener Schreibung: rechterhand
und rechter ITand etc.1 2

Man kann die Reg el n aufslellen:
a) Findet sich im prapositionalen Adverb der Artikel, so wird

auseinander geschrieben: am (— an dem) besten, am meisten, aufs
(= auf das) beste, aufs hbchste, bei weitem (== bei einem weiten),
im (== in dem) allgemeinen, vom neuen, von neuem etc.

Dagegen: beizeiten, inzeiten, neuerdings, vorzeiten, zuzeiten, von-
štatten etc.

h) Doppelte Verbindung wird vermieden. Von rechtsicegen (nicht
vonrechtswegen), von amtsivegen, von altersher etc.

Anmerkung. Unterseheidet in der Schrift. priipositionale Oldecte von adver-
bialen Ausdrucken. Ich mil im allgemeinen nur bemerken, dass ich mich kurz
m fassen gedenke; insbesondere (namentlich, vornehmlich) werde ich mich nicht
ins Einzelne, nicht ins Besondere (Object) einlassen, sondern nur beim All¬
gemeinen (Object) veriveilen. Es kat sich aufs nene bestdtigt, dass man sich■
aufs Neue (Object) nicht immer freuen darf.

1 Bei Zusamrnensetzungen erhalten manehe Bestandtheile ungrammatische
Formen. Das Substantiv Seite bat in keinem Falle Seits; ebenso bedingungslos,
freiheitshalber (Freiheitsbaum) etc. Grunde: a) Mit der ungraminatischen Form
ist die Zusammensetzung bequemer auszusprechen. b) Die unrichtigen Formen
werden unbewusst deti oft gebrauchten richtigen Formen nachgebildet; so das s
bei Seits und anderen Fernininen, weil inan es von den mannlichen und sach-
lichen Genetiven her gewohnt ist. Sagt man doch z. B. : des Nachts, weil man
sagt: des Tags, des Morgens, des Abends etc.

2 Wie wir solehe Ausdriicke zu schreiben haben, findet sich in dem Biich-
lein «Regel.n und Worlerverzeichnis fiir die deutsche Rechtschreibuhg,* Wien,
Schulbucherverlag, Preis 10 kr. Es besitzt es wohl jeder Schiller.
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§ 77. Die Prapositionen (Yerhaltnisworter).

In welchem Verhdltnisse standen im alten Perserreiche die
Satrapen zum Konige? Sie regierten stati (== ansta11.) des
Konigs, standen aber nicht gleichberechtigt neben ihm, sondern
als Ileichsbeamte unter ihm. Die in entfernten Provinzen er-
hoben sich gegen den Kdnig etc. In tvelchem Verhdltnisse
befindet sich eine Hafenstadt zum Land und zur See? Sie
Uegt a uf dem Lande, aber a n der See.

Wird das Verhaltnis der Dinge (Personen oder Sachen) zuein-
ander mittels'Partikeln angegeben, so sind das Verhaltniswort.er
und weil sie vor dem Namen der Dinge stehen, heiBen sie auch
Vorworter, lateinisch Prapositionen.

Die Prapositionen verlangen das ihnen folgende Nomen in einem
gewissen Casus, sie regieren denselben. Einige regieren je nach
dem Pradicat.e des Satz.es verschiedene Casus.

1.) Den Accusativ regieren: bis, durch, fiir, gegen, ohne,
sonder, um, ivider, in der Regel auch entlang. — Alle sind enthalten
in dem folgenden Schlachtenberichte.

Begeistert durch eine Rede des Feldherrn, Mmpften unsere Trup-
pen die ganze Front entlang bis sechs Uhr, ohne grofie Verluste
zu erleiden, gegen den Feind, der sonder Ziveifel den Krieg ivider
alles Volkerrecht begonnen hat und nicht fu r das Vaterland, sondern
um den Ruhm allein streitet.

Aufgabe. Stellt jede dieser Prapositionen in einen eigenen Satz.
bis steht hilufiger vor andern Prapositionen oder in Zusammen-

setzungen. Bis zu einem getvissen Punkte; bis auf das Eine ivaren
wir versorgt; bisher, bisiveilen etc.;
entlang bisweilen (aber nicht gut.) mit dem Daliv: entlang dem

Meeresstrande, oder mit den Genetiv: entlang des Waldgebirges;
gen — gegen in: gen IJimmel, gen Osten etc.
2.) Den Dativ regieren: aus, bei, binnen, entgegen, gegenuber,

gemdJJ, mit, nach, nachst und zunachst, nebst, sammt, seit, voh, zu,
zuivider, in der Regel auch aufier. — Alle sind enthalten in der
folgenden Anrede:

1 Das Verhaltnis der Dinge kann auch ohne Verhaltnisworter ausgedruckt
vverden. A: Wie stehst du zu Alfred? B: Leider haben unsere freundschaft-
lichen Beziehungcn aufgelidrt. Ich kann dir Bevveise seiner Feindschaft zeigen.
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Wer von euch seit dem Beginne seiner Studiev, nie den Ermah-
nungen der Eltern zmcider, nie den Vorschriften der Schule ent-
gegen handelt und g e mdfi den Aufforderungen seiner Lehrer a ti s
Liebe zur Wissenschaft mit allem Fleifie na c h dem TIbchsten strebt,
der wird sich nicht nur den Mitschulern gegeniiber hervorthun und
neb st einem guten Zeugnisse auch ein grofieres Ansehen erringen,
sondern er wird auch binnen kurzer Zeit aufer der Anstalt bei
allen Guten Beachtung finden; ja, es tvird endlich den Lehrern und
ndchst diesen den Eltern sammt den Vertvandten z um Stolze ge-
reichen, ihn den Ihrigen nennen zu konnen.

Aufgabe. Stellt jede dieser Prapositionen in einen Satz.

A u C er. Aufier Landes gehen, leben u. dgl. In uneigentlicher Bedeutung auf
die Frage wohin? auch mit dem Accusativ und auf die Frage rvo? mit dem
Dativ. Wir stellen uns aufier allen Zusammenhang mit dieser Partei. Wir
sind aufier allem Zusammenliange. Ieh gerieth vor Freude aufier mich. Jch war
aafier mir.

Als blofies Bindevvort regiert aufier natiirlich keinen Casus. Nom. Anfangs
glaubte an Muhamed niemand aufier seine ndchsten Vertvandten — nur seine Ver-
wandten glaubten an ihn. Gen. Kr war aller IVegc kundig aufier des nach Hill-
dorf. Dat. Ich traue niemanden aufier dir. A c c. Die Abgebrannten haben nichts
gerettet aufier das nackte Leben.

3.) Folgende bezeichnen mil. dem Dativ (auf die Frage wo?)
ein Huhen oder Verharren, mit dem Accusativ (auf die Frage
tvohin?) die Richtung einer Bewegung: an, auf, hinter, in, neben,
iiber, unter, vor, ztvischen. Sie kommen vor in den Versen:

Der Bach fliefit a n dem Wege;
Ich geh’ auf einem Stege
Und hinter mir ein Jagersmann,
Der neben mir nicht gehen kann,
Weil ztvischen beiden ivenig Raum.
In einer halben Stunde kaum
Stehn wir vor ,einem Wasserfall,
Sehn unter uns das griine Thal
Und iiber uns das Blaue. —
Mit diesen Wortchen baue
Nun Satze auch im vierten Fali.

Aufgabe. Sie ist in den zwei letzten Zcilen enthalten.
Ober mir ist unrichtig; es muss heifien iiber mir. In der Schriftsprache

gibt es kein uber, auDer in oberltalb.
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4.) Den Genetiv regieren: angesičhts des ganzen Volkes,
auferhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, diesseit(s) und jenseit(s) des
Rheines; behufs der Erlangung dieses Postens; betreffs, bezuglich,
hinsichtlich und rucksichtlich des beabsichtigten Baues ware zu wiin-
schen et.c.; des Frevels halben oder halber; kraft, laut, vermoge, zu-
folge, infolge und ivegen des Befehles; inmitten des Dorfes, mittels,
mittelst oder vermittelst des Pfluges; stati, oder anstatl des Kaisers;
unbeschadet meines Rechtes, tmgeachtet des sehlechten Wetters; deiner
selbst ivillen und um Gottes ivillen sei tugendhaft.

halben. Fehlt der Artikel, so setzt man besser die altere Form halber.
Vortheils halber, Lohns halber dient er. Natiirlich stelit sie auch beim Artikel.
Man unterliandelt des Friedens halber, der Grenzen halber (oder halben).

laut regiert vor einem Plural obne Artikel den Dativ. Laut Briefen aus
der Heimat etc.

mitten im Dorfe. Mitten ist ein Adverb; der Casus hangt von in ab.
ivdhrend und ivegen bisvveilen auch mit dem Dativ, besonders mit dem

eines Pronomens. Wahrend dessen und uahrenddem; wegen meiner (meinetioegen)
und ivegen mir, ivegen dem brauchst du keinen Kummer zu haben.

zufolge regiert, werm es nacbgesetzt wird, den Dativ. Delnem IVinke zufolge.

5.) Genetiv und Dativ regieren: langs, trotz, unfern, unweit,
ob (mit dem Genetiv = ivegen, mit dem Dativ — oberhalb).

Trotz des Verbotes, trotz dem Schaden
fischt er immer wieder;

Langs des Baches, langs dem TJfer
gelit er auf und nieder.

Unweit des Dorfes, unfern dem Walde
bei dem alten Kirchlein,

Dem ob des Sturmes, ob dem Fenster
stiirzte jiingst der Thurm ein.

trotz stand fruher sehr oft und in der Bedeul.ung von wie steht,
es jetzt noch immer nur mit dem Dativ. Trotz allem Widerstreben
gab man ihm Arzenei. (G.) Er setzte trotz allen Hindernissen und
Verspatungen seine Plane durch. (Sch.) Trotzdem. Das Madchen
schwatzt trotz einem Waschweib. Der Bauernknabe log trotz seinem
Herrn, dem Junker Hans.

dem unbeschadet, ungeaclitet, sonst sel len mit dem Dativ;
dessen unbeschadet, ungeachtet.

umoeit und unfern zeigen ihren adverbialen Ursprung noch
deuilieh in: Unfern von der Stelle. Beim Pronomen ist es immer
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nur Adverb: univeit davon — von dem, niemals Praposition. Unrichlig
ware also: unweit dessen, oder dem elc. 1

6.) Zusammenziehungen . 23 a) an, in, bel, von, zu ver-
schmelzen mit dem Artikel dem, zu auch mit der; das Adjecliv hinter
ihnen ist sehwach, warum? Ani reehten = an dem rechten Ufer,
im schwarzen Buche, beim Weine, vom Kaiser, zum Konige; zu der =
— zur Kirche.

Unrichtig, wenn auch haufig: Wir leben gern am (statt auf dem)
Lande, Knopfe haben wir nicht am (statt auf dem) Lager.

b) an, in, auf, durch, fur, iiber, um, vtfr versehmelzen mil.
dem Artikel das. Ans Ufer, ins Feuer, aufs Dach, durchs und ubere
Wasser, vors Hans gehen, ums Recbt streiten. Bisweilen auch und
beim Volke fast immer: unters Dach t.rel.en etc.

c) halb(en), tvegen, um - willen mit dem Genetiv der per-
sonlichen Fiimorter: meinethalben, deinethalben, seinethalben, unsert-
lialben, euert- und eurethalben, ihrethalbenj ferner: dessenthalben, wie
alknthalben (Adv.); anderthalb, viert-, funfthalb etc. (Zahlw.) Das t ist
kein Flexionsbuchstab.

d) Die Zusammenziehung von das und was mit einer Praposition
zu Prapositional- oder Pronominal-Adverbien sieh §§ 58, 59.

• Antnerkung 1. I?ei der'Auslassung des a ist der Apostroph nicht nothig;
also Hrum und dran etc.

Annierkung 2. Ist das Relaliv nicht contrahiert, so darf auch das Dernon-
strativ nicht contrahiert werden. Er scigte mir nichts von dem (fehlerhaft wilre:
davon), ivasffdr beabsichtigt. Idi denke an das, an was du denkst, oder contrahiert:
Ich denke ddran, ivoran du denkst.

§ 78. Interjectionen.

Die Interjectionen oder Empfindungsvvorter oder Empfindungs-
laute drucken ein Gefiihl (Freude, Schmerz, Staunen, Abscheu et,c.)
aus, oder sie ahmen Naturlaute nach. Juche, hurrah; ach, ob weh;
ei, ah, potztausend, pfui! — PifT, paff, puff, klatscb, hui (gleichsam
Ausdrucke von Empfindungen der Luft), plump (gleichsam Ausdruck
der Empfindung des Wassers). ;i

1 Zahlreiche Beispiele von der Anwendung der Frapositionen findet ihr in
der Syntax.

8 Sieh auch § 80, I. 3.
3 Die C o n j u n c ti o n e n sind (gemaC den Instructionen) in der Syntax be-

handelt.



Anhang zur Formenlehre.

§ 79. Formen- und Bedeutungsiibergange. 1
Die Gebiete der einzelnen Redetheile und ihrer Gruppen sind

nicht fest abgeschlossen. Wie in der Natur die Formen und Lebens-
auBerungen der drei Reiche ineinander ubergehen, so greifen aucli
die Formen und Bedeutungen der declinierbaren, conjugierbaren und
unveranderlichen Wort.er ineinander. Wir fiihren nur einige Bei-
spiele an.

Ein und dasselbe Wort kann sein:
1.) Subst.ant.iv und Adjectiv. Er isl mein Feind. Er ist. mir feind.

Sieh § 32,2, Anmerkung 2. 2
Die Vorstellung von Substantiv und Adjectiv tritt gleichmaCig,

besonders in Verbindungen auf, wie: Jung und alt, lclein und, grofi,
lioch und nieder, alles muss sterben.

2.) Substantiv, Adjectiv, Adverb und Piaposition. Der Buchstabe
bezeichnet einen Laut. Seme Rede ivar laut und verstdndlicli. Sprich
laut! Wir marsehieren laut Befehls, nach dem Laute (Wortlaute)
des Befehls.

3. ) Substantiv und Partikel. Der Trolz; trotz des Sturmes. Die
Kraft; kraft, der Vollmacht, d. h. durch die Kraft der Vollmacht.
Das Mittel; mittels (d. h. durch den Gebrauch des Mittels) des
Schwertes.

1 »Fonnale und Ttedeutungsgruppen ■. wie Paul (Principien der Sprach-
geschichte), <Bedeutungskategorien», \vie die Instructionen dieise Vorgiinge und
ihre Resultale nennen.

2 In friiheren Zeiten sehrieb man die Substantive mit kleinen Arifangs-
buchstaben.
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4.) Adjectiv und Adverb. DieSchrift ist schon; du schreibst schon.
5.) a) Das demonstrative Pronomen und der bestimmte Artikel.

Der da hat es gesagt. Es herrscht der Mann zu Ilause und im
Kriege. — Dass sie bisweilen schwer unterschieden werden, sieh
§ 30, 3, Anmerk.

b) Auch zura Bindeworte ist das geworden. Ich weiss, dass du
schtveigen Jcannst, aus: Ich weiss das, du Jcannst schioeigen.

6.) Zahhvort, unbestimmtes Pronomen, unbestimmter Artikel.
Nur einen Tag des Gliickes noch! I)a entfdllt e inem der Muth
(Dativ von: Man verliert den Muth). Du hast einen herben Verlust
erlitten.

Dass die unbestimmten Pronomina und die unbestimmten Zahl-
wort.er ineinander ubergehen, sieh § 56, 5, Anmerk.

7.) Zahhvort, Adverb, Conjunetion. Einmal noch mocht’ icli die
Heimat tviedersehen. Ich ivill doch einmal nachsehen (Adv.). Du hast
es schon hundertmal (= oft, Adv. der Zeit) gehort. Erstens fordere
ich gute Sitten, zweitens Aufmerksamkeit, drittens etfe. (Conj.).

8.) Zahlvvort und Adjectiv. Gebet selbst Beispiele an (aus § 60, I.).
9. ) Zahlwort, Substantiv und (scheinbares) Adjectiv. Mit sechsen

fahren. Er ist der Erste der Classe. Ein Drittel; ein Drittel Joch;
sieh § GO, III.

10.) Verb, Nomen, Partikel. Pgrrlius verstand zu siegen (= deti
Sieg). Frohliches Jauchzen. Der murmelnde Bach. Wahrend,
ungeachtet, nnbeschadet.

10.) Selbst der Imperativ karm Substantiv werden. Gerathe wohl!
Aufs Geratheivohl ettvas unternehmen. Das letzte Lebeivohl. Wer
aber denkt. dabei noch an den Imperativ!

11.) Wie sieh innerhalb eines Naturreiches zwischen Gattungen
und Arten Ubergange zeigen, so finden wir solehe innerhalb der
Pronomina. Der, die, das kann demonstrativ und relativ, tvelcher,
uielche, tvelches kann relativ und fragend, iver, was kann relativ,
fragend und unbestimmt stehen etc. Gebet Beispiele an.

Ebenso innerhalb der Partikeln. Ein und dasselbe Wort kann
als Adverb und Praposition, ja vielleichl auch als Conjunetion stehen,
wieivahrend, das ursprunglich ein Particip ist. Wdhrend ich schreibe,
spielst du (Adverb der Zeit). Wuhrend des Krieges (Praposition).
Du schreibst, ivahrend (— und) ich lese. Die Unterscheidung ist nichl
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immer leicht. umi nicht. immer sicher. Vergleiche der, die, das in
§ 30,3, Anmerk. und keine, einige, manche etc. in § 56,5, Anmerk.
Bis die Gloclce sich verlciihlet (Adv. der Zeit). Bis morgen (Prapo-
sition). (Iber aufier sieh § 77,2. liber adverbiale Conjunetionen
sieh I. Bd., § 126. Z. B.: Du darfst gehen, lcehre jedoch bald zuruck
(Adv.). Bald weint das Narrchen, bald laclit es (Gonj.) u. s. w. u. s. w.

Bei aufgelosten verbalen Zusammensetzungen empfmden wir die
Bestimmungsw6rt.er nicht als Prapositionen, sondern als Adverbien.
Dann stromte himmlisch helle des Junglings Stimme vor (vorstromen).
Dagegen ist vor zur PrS.posit.ion gevvorden in: Doch vor dem hohen
Thore, da halt der Sdngergreis. — Wartet, ich gehe mit (mitgehen).
Der Himmel Mart sich auf etc.



Syntax, Satzlehre.

§ 80 .

Die Syntax ist die Lehre von der Bildung der Siitze. 1 Was ist
ein Satz.

Die Siitze sind einfach oder zusammengesetzt.

Der einfaehe Satz.
§ 81 .

Der einfaehe Satz ist entweder eng oder erweit.ert. Ein nicht
blofi angedeuteter,8 sondern volistandig mit WorLen ausgedruckter
Gedanke muss mindestens Subject und Pradicat enl.halt.en.

Was ist das Subject, was ist das Pradicat?12 3
Warara nennt man Subject und Pradicat die Hauptglieder des Satzes?
Enthalt ein Salz nur die beiden Hauptglieder, so ist. er ein

enger.
Gebet mehrere enge Siitze an.
Anmerkung 1. In den al teren Sprachperioden genugte zur Bildung eines

Satzes das Verb, weil es, wie im Lateinischen, in seiner Flexion das Subject
ausdruckte; jetzt kann nur noch der Imperativ einen Satz bilden. Bei einer
Entgegensetzung muss jedoch auch bei ihm das Subject stelien, und dieses ist
immer betont. Lri.es du, ihr anderen schweiget. Geh du, ich bleibe da.

Anmerknng 2. Ahmt man die kindliche oder volksthiimliche Redeweise
nach, so talit das' personliche Fiirw<?rt der ersten und zweiten Person weg.
J)ie Mntter bat gentfen, (ich) muss gehen. Spar’ fleiJHg, (du) udrsfs brauchen.

Enthalt ein Satz auBer den Hauplgliedern noch andere, so ist
er ein erweit,erler.

1 Syntax, gviechisfih oovta^t? von ouvvaooto, zusammenstellen, z. B. Soldaten
in ein geordnetes Ganze, ein Heer in die Schlachtreihe; hier: die Zusammen-
steltung von Wortern zu einem logischen Ganzen, einem Satze.

2 Sieh dagegen § 6 und I. Band, § 111 ff.
3 Sieh i. Band, §§ 113 und 8.
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§ 82. Ubersicht.
Die Erweiterung geschieht: 1.) durch Attribute oder Beifiigungen,

d. h. nahere Bestimmungen eines Substantivs oder substantivierten
Wortes. Sie st.ehen auf die Frage was filr ein? Der Hund belit.
Dev wachsame Hund belit. Der Ilund des Nachbars belit. Der
Hund an der Kette belit. Der Baurn dort bliiht. Ein Bavim ohne
Fruchte wird umgehauen.

2. ) durch Objecte, welche den Sinn eines Verbs oder Adjectivs
ergiinzen, also zum Verstiindnisse des Satzes not.hwendig sind. Der
Verschicender entauflert sich seines Vermogens. Die Arbeit ist des
Lohnes wert. Klage ziemt nicht dem Starken. Der Sclnddige senkt
den Blick.

3. ) durch Adverbialien, d. h. durch nahere Bestimmungen des
Pradicat.es, welche den Ort, die Zeit., die Art oder den Grund des
Ausgesagten angeben. Icii schreibe hier in der Nacht mit Auf-
merksamkeit. Karl bat aus Leichtsinn gefehlt.

I)ie C a s u s 1 e h r e.
Der Nominativ.

Der Nominativ ist entweder Subječt oder Pradicat des Satzes.

§ 83. Der subjective Nominativ.
1.) Der suhjective Nominativ ist der haufigste Casus. Warum?
Woher stammt das Wort Nominativ?
Jeder Redetheil, aufier dem Artikel, kann als subjectiver Nomi¬

nativ stehen, denn jeder Redetheil kann a) substantivisch gebrauchf,
b) durch Vorsetzung des Artikels in ein Substantiv verwandelt werden.

Saget Satze mit je einem anderen Redetheil als Subjectsnominativ. Sieh
. Band, § 28.

2. ) Der Infinitiv als Subject regiert, wenn er keinen Artikel
vor sich hat, denselben Casus wie das Verbum finitum, mit anderen
Worten: der nichtsubstantivierte Infinitiv behalt seine Rectionskraft.
Belehrung annehmen (oder anzunehmen) ist nothwendig. Seinen Fehler
erlcennen fuhrt zur Besserung.

Der substantivierte Infinitiv verliert die Rectionskraft, nnd das
Object wird zum attributiven Genetiv oder zu einem attributiven

Hoinrich, deutsche Orammatik f. d. III. 01. 9



130 §§ 83 , 84 .

Prapositionalausdrucke. Das Erkennen des Fehlers fuhrt zur Bes-
serung. Doch wird man besser das eigentliche Subsl.antiv die Er-
kenntnis selzen. Das Wegfallen von Flexionssilben wird immer hdu-
figer; besser: Der Wegfall von Flexionssilben tvird immer haufiger.

Anmerknng. Nicht jeder Infinitiv lasst sieh substantivieren. Nicht jedem
gelingt es (Vorlaufer des Subjects), zu Buhm und Ehre zu gelangen. Man karm
nicht sagen: Nicht jedem gelingt das Gelangen zu Ruhm und Ehre.

Andererseits haben viele substantivierte Infinitive ihre verbale Natur ganzlieh
eingebiiCt. Das Leben auf dem Lande kraftigt.

Das Vertrauen, das Misstrauen, das Verlangen u. s. w. Wer denkt bei diesen
Wortern noch an einen Infinitiv?

3.) Das nicht substanlivierte Partic. Perf. erscheint als Subject.
nur in Sprichwortern und stehenden Redensarlen. Unverhofft ge-
schieht oft. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Verloren ist verloren.

§ 84. Stellvertretung des Subjectsnominativs.
Das logische Subject.

1. ) Mit meinem Freunde steht es schlecht. Hier ist es das
grammatische Subject, Freund ist aber der Gegensland, von wel-
chem ausgesagt, wird, dem Sinne nach ist also Freund das Subject,
es ist das logische Subject. Dieses braucht nicht im Nominativ zu
stehen.

2.) Heuer sind an die tausend Vogel erfroren. Gegen fiinf-
zig Eichen und bei hundert Buchen sind zum Bau des Wehres
verwendet worden. Die Prapositionalausdrucke emplindet unser Sprach-
gefuhl nicht mehr als solche, sondern fasst. sie als Nominative mit
einem Adverb des MaCes auf: Etwa (ungefahr, beildufig u. dgl.^) tau¬
send Vogel etc. Es fehlt ihm an Fassung, ati Geduld. Der Prapo-
sitionalausdruck ist aucb hier das logische Subject.

3.) Genug der Worte — genug Worte sind gewechselt. Ihm
halfen vi el der Degen = viel Degen — viele Degen (Helden). Es
gibt auf Erden der Freude wenig — ivenig Freude, des wahren
Glilcks so wenig — so tvenig wahre$ Gluck.

Hinter den substantivisch gebrauchten unbestimmten Zahlwortern
viel, mehr, ivenig, genug sind die ohne Flexion stehenden Substantive
Genetive und bilden das logische Subject, vveshalb das Pradicat mit,
ihnen in der Zahl ubereinstimmt.

Wie sind diese Worter gebraucht in: Viele Freunde, wenige Gulden, ntehrere
Satze? Kann auch genug adjectivisch stehen?
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Anmerknng 1. Viele der Blumen sind verdorrt. Hier ist viel zuerst in ein
Adjectiv verwandelt, dieses dann substantiviert worden. Ebenso: Bi e meisten
der AnTcommlinge roaren erschopft — Die Mehrsahl der Ankommlinge ivar
(oder tearen) erschopft.

Anmerkung 2. Hier ist nicht meines Bleibens. Der Genetiv hangt von
nielit ab. — Es gibt ihrer, tvelche ete. Der Genetiv hangt von dem ausgelassenen
viele, ivenige etc. ab.

4.) Ahnlich ist die Construction nach collectiven Substantiven.
Ein Haufe Erdapfel lag in der Furclie. Hier ist. Haufe nicht nur
als grammatisches, sondern auch als logisches Subject. aufgefasst, d as
Pradicat muss also jedenfalls mit ihm ubereinsfimmen (im Singular
stehen). Ein Haufe Erdapfel lag en in der Furche. Hier ist der
att.ribut.ive Genetiv Erdapfel das logische Subject, und das Pradicat
steht im Plural. Wir urtheilen unserem Sprachgefuhle gemiiB: Viele
Erdapfel liegen da, oder Erdapfel liegen in einem Haufen, zuliauf
da. Viel Volkes (— viel Volk) war zusammengelaufen. Logisches
Subject als regierend aufgefasst: Eine Menge Soldaten (oder von
Soldaten) w ar en gefallen. Ein Dutzend Eier kosten 36 Kreuzer.

Dagegen muss man sagen: Das Dutzend Eier kostet 36 Kreuzer.
Warum?

5. ) Ich lobe den Schiller == Der Schiller wird von mir gelobt. Standhaftig-
Iceit iibenvindet alle Schtvierigkeiten = Alle Sclncierigkeiten icerden dur eh Stand-
haftigkeit iibenvunden. Im passiven Satze wird das Subject des activen zu einem
Dativ mit von oder Accusativ mit durch; diese Casus sind nun das logische
Subject. Naheres in § 95, l.

6.) Es friert mieh — ich friere; hier ist der Accusativ das logische Subject.
Sieh § 95, 2 .

7.) Aus Puppen iverden Schmetterlinge = Puppen iverden Schmetterlinge. Ein
Prapositionalausdruck steht statt des Subjectes. Sieh § 87, l.

§ 85. Der pradicative Nominativ.
Als priidicativer Nominativ kann stehen: 1.) ein Subslantiv oder

substantivisch gebrauchtes Wort. Wustenlconig ist der Ldive. (Wer
ist Wustenkonig? Der Lowe. Was ist der Lowe? Wustenkonig.) Ich
Inn ich. Du bist mein alles.

Aninerkung. Es oder verstarkend das. Ja, ich bin es; du bist es. Con-
jugieret weiter. Das bin ich; das bist du. Conjugieret weiter. Es und das
konnen zu allen Personen im Singular und Plural als Pradicat stehen; seltener
ein anderes Pronomen. Ich bin nicht mehr ich selbst. Du bist noch derselbe.

9*
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2. a) ein Adjeetiv oder adjeclivisch gebrauchtes Wort. Das Leben
ist kurz, die Kunst ist lang. Bas Leben ist kiirzer. Er ist mir gram.
Das pradicative Adjeetiv hat die Form des Adverbs.

b) Mehi Los ist traurig oder ein trauriges. Der gestrige Sturm war
am lieftigsten; er war der heftigste, den ich je erlebt habe — von
allen, die ich erlebt habe. Mit dem Artikel wird das pradicative
Adjeetiv fleetiert.. In der adverbialen Form (am lieftigsten) steht der
pradicative Superlativ absolut, d. h. ohne Beziehung; werden aber
mehrere Gegenstande verglichen, so muss er mit dem Artikel die
adjeclivische Form annehmen (der heftigste von allen etc.)

Aufgabe. Erganzet die folgenden Pradicate. Die Feinde, welche schmei-
cheln , sind . . . gefahrlichst . . . Dagegen : Wenn die Feinde schmeicheln, sind
sie ... gefahrlichst . .. Unter den Blumen ist die Rose . . . schonst . . . Von
den Badeortern ist Nizza einer . . . besuchtest ... Im Winter ist Nizza . . . be-
suchtest ... Es gibt mancherlei Austern; . .. schmackhaftest . . . sind die eng-
lischen; in den Wintermonaten sind sie ... schmackhaftest . . .

Anmerkung. Seine Rede war gliinzend, mar eine gliinzende, mar eine gliin¬
zende zu nennen, ist als eine gliinzende zu bezeichnen. Diese nachdriicklichere
Hervorhebung des Pradicates ist bisweilen gut angebracht, sehr oft aber nar
Affectation oder geschmacldose Gewohnheit.

§ 86. Stellvertretung des adjeetivischen Pradicats-
nominativs. Das logische Pradicat.

1.) Wir sind eines Sinnes= gleichgesinnt. Wir sind gutes Muthes=
= frohlich. Die Kinder sind reines Herzens. (Gebt dem Kaiser,) was
des Kaisers ist. Das Buch ist mehi. Dein ist die Krone.

2.) Ich bin in Sorgen = besorgt. Das ist zim Lachen = lacher-
lich. Bist du von Sinnen — sinnlos? Keine Rose ist ohne Domen —
— dornenlos. Das ist gegen die Abrede. Die Klinge ist von Stalil.
Karl ist von Adel, von hohem Wuchs.

3.) Der Lbwe ist zu fiirchten — furchtbar. Das Bose ist zu hassen.
Das war zu erwartm. Geben ist aussden.

Stati des pradicativen Nominativs kann ein Genetiv (1, pradiea-
tiver Genetiv) oder ein Prapositionalausdruck (2) oder ein Infinitiv
mit zu (3) stehen. Sie bilden das logische Pradicat.

Anmerkung. Ein pradicativer Dativ findet sich nur bei dem unpersonlich
gebrauchten sein. Dem sei (wie ihm molle), d. h. es mag wahr oder unwahr
sein. Da dem niso ist, d. h. da dies so ist, sich so verhalt. — Mit an. Es ist
an dem, d. h. es ist so, es ist wahr.
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§ 87. Verbindung des Subjectes mit dem Pradicate.

1. ) Einen pradicativen Nominativ regieren auBer sein noch die
Verba:

werd en. Karl der Grofe wurde romiseher Kaiser. Aller Tod
wird neues Leben.

Will man hiebei das Subjecl hervorheben, so setzt man ihm die
Praposilion aus vor. Aus dem Soldaten (der Soldat) kann alles werden.
Ich bin sum alten Mann geworden. Du ivirst tvieder zu Erde werden.
Zunichte, zuschanden, zu Stein, zu Wasser iverden. Sieh§84,?.

bleiben. Wir bleiben stets die Alten. Bleib ruhig, mein Kind.
Bleib stehen = ein Stehender. (Infinitiv fur das Particip.)

scheinen. Das scheint ein Rdthsel. Der Weltuntergang scliien
gekommen.
heifen — genannt werden. Der Adler heift auch Aar. Das

TVeibchen des Hirsches heift Hinde.
diinken. Es (Vorlaufer des Subj.) diinkt mich ein unverzeihlicher

Fehler, empfangene Wohlthaten als nicht benothigt darzustellen (Subj.).
genannt werden, gescholten, gerufen, geheifen iverden u. dgl.

Konig JVenzel ivurde in ■ Frankreich Charles genannt und heift in
der Geschichte Karl der Vierte. Sein Solin Wenzel wurde oft der
Faule gescholten.

2.) Bei einigen Verben druckt ein Adjectiv oder Particip als
Pradicatsnominativ einen begleitenden Zustand oder eine gleichzeilige
Thatigkeit des Subjectes aus und darf nicht fur ein Adverb der Art
gehalten werden. Er liegt Jcrank darnieder (aegrotus iacet), d. h. er
ist krank und liegt darnieder. Ani Morgen steli’ ich frisch und gesand
auf, d. h. ich bin frisch und gesund, wenn ich aufstebe. Lose auch
die folgenden Siitze in zwei auf. Scliweigend verliefi er das Zimmer.
Weinend nahm er Abscliied. Wir nahmen ihn freudig (laeti) auf.
Steli gerade (rectus)! Der Soldat steht Wache. Spater dariiber Naheres.

3.) Mit als construieren die copulativen Verba: auftreten, er-
scheinen, kommen, gehen, ivandern, reisen, gelten (auch mit, fur),
auftreten, ein- und ausziehen u. dgl.; ferner die Passiva: angesehen
iverden, betrachtet werden, behandelt werden u. dgl. Nero trat als
Sdnger auf. Der Graf reiste als Bevollmachtigter des Kaisers; er er-
schien (kam) als Friedensbote. Die Miinze gilt als (oder fur) echt.
Der Feldherr zog als Triumpliator in die Stadt. Alfred ivird als
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grofijahrig angesehen, betrachtet, behandelt. Marius wurde als Soldat
betvundert, als Staatsmann verachtet.

4.) Prapositionalausdriicke als Pradicate werden verlangt
von den Verben: /ur etwas gelten (auch mit als), gehalten werden,
zu etwas getvdhlt, gemacht, ernannt, erhoben werden u. dgl. Kornorn
gilt fur uneinnehmbar. Es wird fiir eine der stdrksten Festungen
gehalten. Der Alteste wird zum Vorsitzenden gewčihlt (gemacht, ernannt,
erhoben).

5.) Zahl der Copula. Das sind Freuderi. Das sind Schdtze.
Was sind Buchstaben? Ist das Subject tein Pronomen, so richtet sich
die Zahl der Copula nach dem Pradicatsnominative.

6.) Uber die Zahl des Pradicat.es beim logischen Subjecte sieh
§ 84, besonders 4.

7. ) Genus des Pradicates. a) Die Erfahrung ist die beste
Lehrmeisterin, nichl: Lehrmeister. Der Fleij.3 ist der Vater des Gluckes,
nicht: die Mutter. Nach einem sachlichen Subjecte: Das Gewissen ist
ein unerbittlicher Richter, nicht: Richterin. — Gebet mit eigenen
Worten die Regel an.

Dagegen b): Dies Mddchen wird Erzieherin, nicht: Erzieher. Das
ist unsere Freundin — sie ist etc. Hat das Subject grammatisches
und naturliehes Geschlecht, so richtet sich das Genus des Pradicates
nach dem naturlichen.

Anmerkung 1. Die Noth ist der beste Lehrmeister und : die beste Lehrmeisterin.
Hat das vveibliche Subject nur ein grammatisches Geschlecht, so kann das Pra-
dicat in manchen Fallen wohl mannlich oder weiblich stehen. Welche Fiigung
ist im in er richtig und deshalb vorzuziehen?

Anmerkung 2. Der Vocativ. Vater! Ich rufe dicli. Was hat man dir, du
armes Kind, gethan? Der Vocativ, die Form des Anrufes, besteht aus dem
Stamme des Nomens und wird im Ton einer Interjection gesprochen. Er hangt
nicht vom Pradicate des Satzes ab, sondern hat eine ganz selbsteigerie Stellung.

Der Genetiv.
1.) Uber den Genetiv als logisches Subject sieh §84,3. Genug

Worte (der Worte) sind gewechselt etc.
2.) Der Genetiv kann wie ein Eigenschaftsvvort pradicativ oder

attributiv stehen.
Der priidicative Genetiv. Er ist edelgesinnt, er ist edles

Sinnes.
Der at t rib uti ve Genetiv. Er ist ein edelgesinnter Jiingling, er

ist ein Jiingling edles Sinnes.
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§ 88. Der attributive Genetiv.
Der attributive Geneliv ist vorzugsweise der Casus des Ursprunges,

des Entstehens und zeigt an, woher etwas rlihrt. 1
Er ist:
1. ) subj ec I.iv, wenn er einen thatigen Gegenstand bezeichnet.

Der Glanz der Sonne. Wer glanzt? Ein Ausruf des Schmerzes. Die
Stimme des Neides. Der Undank der Welt.

Anmerkung 1. Zu den subjectiven gehort aucli derjenige attributive Genetiv,
welcher den Besitzer anzeigt (possessiver Attributsgenetiv). Das Leben ist das
einzige Gut des Sclilechten. Wer besitzt? Der Montblanc ist der hochste Berg
Europas. Die Blcitter der Baume fallen ah.

Amerkung 2. Das Regiment Erzherzog Karl. Das Hdtel Wandel (Name
des Besitzers). Der possessive Genetiv ohne Flexion, weil zum Titel geworden.
Sieh § 27, 2 . h, Anmerkung.

Amerkung 3. Er ist guter Leute Kind. Eleifi ist der Vater des Gliickes
und die Quelle wdhrer Freude. Zu den subjectiven Genetiven gehoren auch die
der Abstammung und des Ursprunges.

2.) objectiv, wenn er einen leidenden Gegenstand bezeichnet.
Die Erziehung der Jugend. Wer wird erzogen? Die Erkenntnis des
Fehlers. Die Plunderung der Stadt. Rudolf war der Grunder der
habsburgischen Macht. Der Erfinder der Taschenuhren Meji Peter Hele.
Die Zerstorung Karthagos verursachte den Verfall der rdmischen Flotte.
Sind beide Genetive dieses Satzes objectiv? Welchen Casus regieren
die Verba, von denen die naher bestimmten Substantive (Erzie¬
hung et,a) abgeleilet sind?

Anmerkung 1. Nur bei Hauptvvortern , die von transitiven Verben ab-
stammen, steht der attributive Genetiv in objectivem Sinne; subjectiv sind also:
Die Flucht des Soldaten. Der Glaube des Volkes etc.

Anmerkung 2. Zweideutige Genetive: Die Liebe Gottes, die Wahl des
Konigs, der Mord des Nachbars, die Erinnerung des Freundes. Ein Bild des
bertthmten Malers Rafael. Warum zvveideutige Genetive? Die Beseitigung der
Zvveideutigkeit: Die Liebe zu Gott, die Erwdhlung des Konigs, die Ermordung
des Nachbars, die Erinnerung a n den Freund. Ein Portrat Rafaels, oder ein
Bild, welch.es den Maler Rafael darstellt.

Auf welche drei Arten werden hier zvveideutige Genetive in objective ver-
vvandelt?

Aufgabe. Stellet die folgenden Genetive zubrst als subjective (active), dann
als objective (passive) in Satze und beseitiget die Zvveideutigkeit. Die Wahl des
Freundes, die Pflege der Mutter, der Verlust des Kindes, der Besuch des Grafen,
die Unterstutzung des Sohnes. — Oft entscheidet der Sinn des Satzes die Art
des attributiven Genetivs.

1 Casus genetivus ist der Fali, vvelcher auf das Entstehen (gigtiere) Bezug bat.
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3. ) qualitativ, wenn er die Eigenschaft bezeichnet. Dsr Jilng-
ling edles Sinnes. Mein Briiderchen war ein Kind der schonsten Art.
Ein Tag des Leids, ein Tag der Lust. Bas war ein Anblick des
Jammers — ein jammervoller Anblick. — Ist auch der folgende
Genetiv qualitativ ? Der Anblick des Jammers thut weh.

In «Woher des Weges?» ist der Genetiv das Attribut von «woher».
4. ) quantitativ (part iti v). Eine Summe Geldes. Ein Theil

des Fleisches. Das Leben ist der Guter hochstes nicht, der Ubel
grofites ist die Schuld. Ihrer vier sind gefallen. Unsereins ist be-
scheiden. Sieh § 56,3, Anmerkung.

Anmerkung 1. Ein Pfund Zuelcer, aber: Ein Pfund des besten Zuckers
oder besten Zuckers. Ein Stiick Brot, ein Stiick trocknes Brot; dagegen: Ein Stiick
des trockensten Brotes oder troclcensten Brotes. Geben Sie mir zwei Meter Tudi,
zwei Meter feines Tuch, zivei Meter feineres Tuch; dagegen: zivei Meter des feinsten
Tuches, feinsten Tuches; falsch: zwei Meter feinstes Tuch.

Der partitive Genetiv kann oft ohne Flexion stehen, muss sie aber ansetzen,
wenn vor ihm ein attributives Adjectiv im Superlativ steht.

Anmerkung 2. Singular statt Plural vor einem partitiven Genetiv. Drei
Mann Einguartierung, zwei Glas Bier, fiinf Budi Papier etc.

Anmerkung 3. Der partitive Genetiv als logisches Subject sieh § 84, 3, i.
Ein partitiver Genetiv hinter einem Pronomen. Was Zappeliges bringst du da?
Was = etivas Guteš, Neues etc. In der Volksspracbe: jemand fremdes, niemand
anders.

Anmerkung 4. Die Voranstellung des Gonetivs ist dichterisch. Des Lebens
Ach und Weh ist mannigfaltig. Des Krieges Schrecken, nicht des Friedens Freuden
waren das Los der Numantiner. Bei Schiller finden sieh sehr viele Beispiele.

§ 89. Stellvertretung des attributiven Genetivs.
1.) Statt des possessiven Genetivs oder Pronomens kann der

Dativ stehen. Dem Offtcier wurde sein linker Arm zerschmettert —
— Der linke Arm des Officiers wurde zerschmettert. Setzbt. den Gene¬
tiv oder das Pronomen in: Da ward dem Ftillen der Fuji verrenkt.
Mir todtete ein Schuss das Pferd. Soli der Freund mir, der liebende,
sterben?

2.) Die staatlichen Verhdltnisse — die Verhaltnisse des Staates,
die Verhaltnisse im Staate. Wie das adjectivische Attribut- durch
einen Genetiv, so kann dieser durch einen Praposilionalausdruck
ersetzt werden. Die Liebe Gottes, deutlicher: Die Liebe zu Gott.
Der Prapositionalausdruck kann zur Beseitigung von Zweideuligkeit
dienen. Sieh § 88, 2 , Anmerkung 2.

Anfgabe. Lassen sieh alle folgenden Prapositionalausdriicke in attributive
Genetive vervvandeln? Ein Doggenpaar von fliriken Liiufen. Die Freuden im
Familienkreise sind die schonsten. Ein Einbug ins Meer heiCt Buclit. Faulheit
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ist der Scbliissel zur Armut. Der Gedanke an den Sieg begeistert. Die Luft
auf den Bergen. Der Ubergang iiber die Alpen.

Warum sind das keine Ortsbestimrriungen, sondern Aftribute? Auf welche
Frage kommen jene, auf welche diese zur Antwort? Mn Študent uhne Fleifi
verdirbt.

Anmerkung. Die Prapositionalausdrucke sind sehr geeignet, Wiederholungen
des Genetivs zu verrneiden. Die Fertigkeit der Homer in der Anlegung von Militdr-
strafien tvar beumnderungsteiirdig. Wir staunen iiber die Ausdauer des Bibers
bei der Erbauung seiner Wohnung.

3.) Mdnnliche Krctft — des Mannes Kraft = Manneskraft,
seidenes Kleid — Kleid von Seide = Seidenldeid. Das Bestiiri-
mungswort kann den atlributiven Genetiv oder Prapositional-
ausdruck vertreten.

Aufgabe. Loset folgende zusammengesetzte Substantive auf: Die Truppen
erreichten in der ersten Morgenstunde ihren Bestimmungsort. Bauernkinder
brauchen keinen Kindergarten. Hausherr, Apfelvvein, Weinessig. Erdapfel. —
Fiir Weizenlcorn, Weizenbrot, Weizenmehl sagte man friiher weizenes Kom u. s. w.;
dagegen ist Weizenacker = Acker fiir Weizen, Kleefeld = Feld fiir (die Ansaat
von) Klee etc.

4.) Lust des Tanzes — Lust zum Tanze — Tanzlust ~ Lust
zu tanze n. Die Kunst zu schiveigen versteht nur der Weise. Die
Ottonen hatten die Absicht, Unteritalien zu erobern.

Der Geneliv kann durch einen Infmitiv mit zu vertreten sein.
Ist er durch andere Sat.zglieder erweitert, so steht das Komma.

5.) Der Weg ins Thal — der Weg thalabwdrts. Der Weg auf
den Berg — der Bergweg — der Weg bergauf ist steil. Es griinen
alte Wdlder der Umgebung = alle Wdlder umher. Auch ein Ad-
verb kann die Stelle eines Genetivs oder attributiven Prapositional-
ausdruckes vertreten.

§ 90. Der Genetiv als Object.
•1.) Abhangig von Verben. Wir harren deines Winkes. Die

Jugend freut sich des Lebens. Vergiss mein nicht.
2.) Abhangig von Adjectiven. Bein Gewissen ist reiner

Sprach’ beflissen = ■bejieiJH sich reiner Sprache. Der liedliche ist
des gegebenen Wortes eingedenlc — gedenkt des gegebenen Wortes.
Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert.

Das Object erganzt. den Begriff eines Verbums oder eines Ad-
jectivs. 1

1 Objicere, gegeniiber- oder vorwerfen, vorstellen, mittheilen; objectum, in
erster Linie der Vorwurf, der Gegenstand der Anklage (accusare, anklagen, casus
accusativus, Klagefall), dann der Gegenstand jeder Aussage, besonders eines
transitiven Verbums.
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Zu 1.) Den Genetiv regieren folgende Verba:
a) achten — beriicksichtigen (auch auf etwas achten); in der

Redeutnng von hochschatzen regiert es den Accusaliv. Ich achte seines
Zornes nicht — ich beachte, beriicksichtige ihn nicht, ich achte auf
seinen Zorn nicht.

entrathen. Ihres Dienstes kann ich nicht entrathen, d. h. kann
ich nicht entbehren. Ach mdr’ ich ein Landmann nur eine Nacht,
tvie gerne entrieth’ ich der driickenden Macht.

ermangeln. Seine Worte ermangelten eines klaven Gedankens.
Fruher auch mangeln. Noch bei Goethe: Diana mangelt der blutigen
Opfer. Jetzt.: Dan mangelt mir oder es mangelt mir daran — an dem.
gedenken. Gedenk, o Konig, deines edlen Wortes. Poetisch auch

denken. O denket nicht des Irrthums meiner Jugencl. Gewohnlich:
a n etmas denken.

genesen (auch mit von und dem Dativ). Er ist seiner Wunden
genesen, gewohnlich: von seinen Wunden.

har r en (auch auf dich). Sie harren der Schldg und der Schelten.
Vergebens harren mir schon jahrelang auf ein vertraulich Wort.

lachen — spotten (auch uber eine Sache). Wir lachen (spotten)
deiner Drohung, dieses Zufalls. Jetzt gewohnlich: Uber etmas lachen.

ziirn'en, in nicht poetischer Sprache mit dem Dativ. Ziirne nicht
des Freundes, des erprobten, der einmal sich vergafi. Ziirne mir nicht.

Redensarten: Des Weges gehen, kommen, schleichen,
ziehen; 1 des Glaubens, derHofTnung, derUberzeugung leben — sein
(dagegen: ich lebe der Arbeit [Dat.] — (ur die Arbeit etc.); Hungers,
Durst.es, eines schrecklichen Todes sterben; des Todes erbleichen,
Versteckens spielen. Andere sind vor uns desselben Weges gegangen.

Anmerkung. Bei geniefien, schenken steht ein partitiver Genetiv als Object,
der sonst nur selten vorkommt. tVer des Feuers geniefien ivill, muss sich den
Rauch gefallen lassen. Es schenkte der BShme des perlenden Weins. Erstreckt sich
die Thatigkeit auf den ganzen Gegenstand, so steht der Accusativ. Geniefie dein
Gliick.

b) Folgende reflexive Verba. Bildet. mit ihnen Satze:
sich annehmen; sich bedenken, besinnen (eines Bessern), sich be-

dienen, sich befleifien, befleiJHgen; sich bemachtigen, bemeistern; sich

1 Einige fassen diesen Genetiv als Adverbiale auf, obgleich er die Stelle
eines Accusativs einnimmt, man sagt: Einen vveiten Weg gehen, den Krebsgang
gehen, seine Strahe gehen, ziehen etc. Freilich wird von ihnen auch dieser
Accusativ fur ein Adverbiale angesehen.
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entsinnen, erinnern (auch an ettvas 1); sich entwohnen, sich er-
barmen, sich erfreuen = freuen des Lebens, d. h. dass man lebt;
sich iiber das Leben freuen, d. h. dass es so sehon ist. Ich freue,
erfreue mich der Kinder, d. h. dass ich sie habe, ich habe (zu meiner
Freude) Kinder; ich freue mich iiber die Kinder, d. h. dass sie wohl-
gerathen sind; sich riihmen, sich sekamen, sich uberheben; sich ver-
sehen (eines Angriffs, d. h. ihn erwart.en und gegen ihn Vorkehrungen
treffen); sich versichern, vergewissern (der \Vahrheit etc.).

Verha des Wagnisses: (einer That) sich erdreisten, erfrechen,
erhiihnen, unterfangen, unterwinden, vermessen, vertvegen (verallet).

Verba der Ent.aufierung: sich (des Rechtes) begeben, sich (eines
Besitzes etc.) entaufiern, sich (einer Last etc.) entladen, entledigen,
erledigen, sich (der Sorgen etc.) entschlagen, sich (eines Angrifies,
des Kummers etc.) enoehren, sich (des Lebens, seiner Haut) wehren.

c) Die unpersonlichen: es bedarf, braucht, erbarmt mich (des
armen Volkes = das arine Volk [Nom.] erbarmt mich). Herr, er-
barme dich mein, unser! es jammert mich, lohnt sich, verlohnt sich
(der Miihe etc.).

Redensart: Sich Raths erholen; sonst: sich von einer An-
strengung erholen.

Zu 2.) Den Geneliv regieren folgende Adjectiva. Bildet. mit
ihnen Satze: Bar, bediirftig, beflissen, (auch mir) beumsst, eingedenk
und gedenlc, entwohnt, fdhig, froh (auch iiber eine Sache), gestdndig,
gewiirtig, geu>iss, habhaft, icundig, leer und ledig und los (diese drei
auch mit von und dem Rativ), machtig, miide, guitt, satt, schuldig,
sicher, theilhaftig, uberhoben (der Muhe elc.), ungewohnt, verddchtig,
verlustig, voli, ivert, iviirdig.

Redensarten: Des Handels einig oder eins sein: ich bin
Manns genug, mein Wort zu halten; altersschwach, geistesschvvach.

Anmerkung. Der Genetiv ohne Artikel und Attribut kann bei voli die
Flexion wegwerfen, und dann darf stalt voli aucli voller stehen. Er ist voli
oder voller Eifer. Die Welt ist voli IViderspruch. Dei- Himmel ist voller Sterne.

1 Doch hat dies eigentlich die Bedeutung des transitiven jemand an etivas
erinnern, ihn einer Sache g eni ah n en. Ahnlich construiert das Volk: ich er-
schrecke mich; es macht aus dem Transitivum ein Reflexivum.
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§ 91. Stellvertretung des Objectsgenetivs.

1 .a) Stati desGenetivs kann bei den folgenden Verben
auch der Accusativ stehen. 1 Jener ist alter und wird in der
gewa.hlt.eren Sprache beibehalten. Bildet Satze mil. ihnen: sich (des
Rechtes und das Recht) anmafien (veraltet), bedurfen, begehren
(Der SpieB ist mir verfangen, des [jetzt: den] ich so lang begehrt),
brauchen = bedurfen (Er braucht keiner und keine Hilfe), gebrauchen,
missbrauchen (der und die Rede elc. Missbrauchst du so der hohen
Gnade? Du missbrauchst meine Geduld; Genetiv selten), denken (der
schonen Tage etc. Denken Sie sich den Fali), entbehren, envahnen
(Vieler Gemalde wird in dem Berichte erwiihnt = gedacht. Ich er-
wahne noch das = melde es, hebe es hervor; ebenso: Erwahnung
thun), geniefen, sieh § 90; verschonen, geivahren, hohnen (Ich bobne
nicht des ewigen Ricbters. Sie hohnten Christum = verhohnten
Christum), pjiegen (seines Amtes, den Kranken), schonen und ver¬
schonen (des und den Armen), šparen (der Genetiv aber nur bei
nicht: Sparet. nicht der Pfeile. Špare dein Geld, auch: mit deinem
Gelde), vergessen (unrichtig: auf etwas vergessen. Des Gulen wird
vergessen, das Bose wird gemessen), ivahren (Du bleibst und-wahrst.
des Eingangs — hiitest ihn. Wahret den Frieden!), wahrnehmen,
ivarten = pllegen (Willst du nicht der Bliimlein \varten? Meine
Tochter sollen dich warten schon. Dagegen: Ich wart.e auf dich,
bis du kommst).

Anmerkung. Bei einigen hat der Accusativ den Genetiv verdrangt: koren
(Ich mag deines Spieles nicht horen), hiiten (Sie hiitete der Schafe), sclnveigen
(Ich schweige der Freuden, jetzt: verschiveige der Freuden), tvalten (Des [jetzt
gewohnlich das] walte Gott u. a. m.).

b) Genetiv oder Accusativ bei folgendenAdjectiven.
Bildet Satze. Ansichtig (werden der Stadt, die Sladi.), geivahr (wer-
den des Balkens im eigenen Auge, die Thiirme der Sladt.), geivohnt
= gewolint, innehaben, inneiverden; inne ist eigentlich ein Adverb
und wird jelzt mit dem Verb zusammengeschrieben; los (Des und
den Bosen sind wir los), mude (des Druckes. Seid ihr mich schon
mtide? — meiner [oder mich] sati, iiberdrussig?), voli (des heiligen
Geistes, voli Wasser sl.at.t-: voli Wassers), tvert (der Beachtung, keinen
Groschen).

Bei einigen andert sich mit dem Casus die Bedeutung.
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Anmerknng 1. Das es in Redensarten wie: Ich bin es zufrieden, satt,
miide, geutShnt, Gott ivalte es, es nimmt mich umnder etc. ist ein alter Genetiv ;
man hielt ihn spater fiir den Accusativ oder Nominativ und sagt nun: Das
nimmt mich umnder, das ivalte Gott, das bin ich geicohnt etc. und setzt den
Nominativ oder Accusativ statt des Genetivs. Auf diese Weise sind viele in-
transitive Verba transitiv geworden.

Anmerkung 2. Eigentlich ist kein Adjectiv imstande, den Accusativ zu
regieren; wo er sich bei einem findet, ist er im Grande vom vervvandten Verbum
abhangig. Ettoas geicohnt iverden = geiciihnen, gewahr icerden = geivahren etc.

2. ) Sfatt des Objectsgenetivs ein Prapositionalausdruck.
Sich an etwas (nichl: auf eiwas) erinnern (sich einer Sache erinnern,
sieh Note auf S. 139). Du wirst dich ndhren deiner Arbeit, jetzt.: von
deiner Arbeit. Ich scheue mich des Sonderlings, jetzt.: v or dem
Sonderling. Er veranhvortet sich einer Klage, jetzt: wegen einer Klage.
Begierig nach etwas; frei der Ketten, von den Ketten. Wessen der
Krug ist gefullt, dessen er iiberqui/lt, jetzt: womit er gefullt,
WOVOH er voli ist. tiber das Praposilionalobject spater Nabereš.

3.) Statt des Genetivs der Infinitiv mit zu. Er schdmt sich
zu betteln ■— des Bettelns = des Bettels. Er ist wiirdig zu herrschen —
=-- der Herrschaft. Ich bin begierig zu erfahren, wohin er reist. Ich
bin reich genug, jung genug, alt genug zu reisen, und so bei anderen
Adjectiven mit genug.

Anmerknng. Ich bin mir bemisst, das Beste geivoltt zu haben. Sokrates
hielt sich fiir wiirdig, auf Staatskosten erndhrt zu iverden. Warum steh.t hier
das Komma? Sieh § 89, 4.

§ 92. Der adverbiale Genetiv.

Der Genetiv kanu stehen: 1.) als Adverbiale des Ortes. Bildet
mit den folgenden Genetiven Satze. Rechter Hand, linker Iland. In
der Kanzleisprache: Wir werden hoheren Orts anfragen. Mit einer
Praposition: Jenseit(s) des Rheines. Jenseits ist selbst wieder ein unregel-
maCig gebildeter Genetiv. Genetive von Adjectiven sind die Adverbien
rechts, linlcs, aufwdrts, abwarts, seitwdrts, rings etc.

2.) als Adverbiale der Zeit,. Bildet Satze. Des Morgens, morgens,
des Abends, abends, eines Tags, des anderen Tags, vormittags; dem
nachgebildet der unregelmiifiige Genetiv: des Nachts (aber niehi: eines
Nachts); die Adverbien: fiugs, meinerzeit etc. Mit einer Praposition:
Wdhrend des Schlummers, innerhalb eines Jahres etc.



142 §§ 92 , 93 .

Anmerkung. Man sagt: Die Post hommt regehriaJUg Freitags, Samstags etc.
Wird aber keine Wiederholung bezeicbnet, so setzt man besser den Accusativ.
Freitag kam er an, Samstag fuhr er fort.

3.) als Adverbiale des Modus und Grades. Der Ruhm ist-nicht
leichten Kaufes zu haben. Kuhnes Muthes sprich vom Kiihnen
Gutes. Er versichert alles Ernstes, dass etc. Meines Erachtens,
BediinJcens ; stehenden Fufies verzehrten die Truppen ihr Mahi ; die
Adverbien: anders, eilends, zusehends, durchgehends, hochstens, nach-
stens, beispielsweise, blindlings, keineswegs, halbivegs etc.

§ 93. Der Dativ.
I. Der Dativ' steht. fast nur als Object und bezeichnet. ge-

wohnlich eine Person oder etwas als Person Gedachtes.
Unzahlige Verba und sehr viele Adjectiva regieren den Dativ, aber

was sie ausdriicken, ergreift nicht die Person, wie beiin Objects-
geneliv, und geht nicht. auf sie iliber, wie beim Accusal.ivobjecle,
sondern niihert sich oder entfernt. sich blofi von derselben.

1. a) Bildet mit folgenden einfachen Verben Satze: danken,
dienen, droben, fehlen, fluchen, folgen, frohnen (dem Spiele etc.),
gleidien, helfen, huldigen, mangeln (sieb § 90,1. ermangeln), nahen,
niitzen (Niitze, wem du kannst, nutze, was du hast), schaden, scheinen,
schmecken, schmeicheln, steuern (dem Unrechte), trauen, vertrauen
(auch: auf dich), trotzen, wehren (Des Weges Enge wehret den Ver-
folgern. Sie lehret die Miidchen und wehret den Knaben), weichen;

b) mit den abgeleiteten und zusammengesetzten: anliegen
(Ich lag dir an = ich drangte dich mil. Bilten), antworten (Er anl-
wortete mir auf mein Bedenken Folgendes), begegnen (Ich bi n dem
[fehlerhaft: den] Entgegenkommenden begegnet. Wir haben dem Aus-
bruche seines Zornes begegnet = wir haben ihn verhindert. Das kann
einem leicht begegnen = geschehen), behagen, bekommen (wohl oder
schlechl = zutraglich oder schildlich sein), entfahren, entgehen, ent-
laufen, entspringen el c., entgegenfahren, —gehen, kommen, - arbeiten
und alle mit entgegen zusammengesetzten; erliegen (der Last), er-
scheinen, gehbren, gehordien, genugthun (Du kannst dem Vater nie
genuglhun — ihn nicht zufriedenstellen), kundthun, leidthun, hohn-
spredien, vorgreifen, vorstehen (einem Amte), vorbeugen (dem Ungliick
= ihm zuvorkommen) u. a. m.;

Der Gebefall von dare. Ich gebe dir.
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c) mit den unpersonlichen: es ahnt mir, bangt, gruselt,
schwindelt, truumt mir; es liegt mir darati, es kommt mir darauf
an etc.;

d) mit den Redensarten: aus dem Wege gehen = ausweichen,
vonstatten gehen, zustatten kommen, zugule kornmen, zuhilfe konnnen,
zumulhe sein, zutheil werden, sauer werden, von Herzen gehen,
zu Herzen gehen, am Herzen liegen, sich et.was zu Herzen nehmen,
znr Seile stehen, den Hof machen, das Wort. reden (ihm, d. h. ihm
zum Vortheil reden) etc., das Kleid st.eht dir gut.

Anmerkung. Verba mit Dativobjecten baben wie die mit Genetivobjecten
nur ein unpersonliches Passiv. Man schont des Schivachen — Des Schivachen
mrd geschont. Bern Schivachen gehorcht man nicht. Dem Schivachen %vird nicht
gehorcht.

Nur einzelne vvenige Verba bilden ein personliches Passiv,um.
Man bedeutete ihm — es ward ihm bedeutet, aber aucli: er ward
bedeutet; mir ist daruber bericlitet worden, auch: icli bin dariiber
berichtet tvorden. Man schmeichelt ihm; auch: er war (— fiihlte
sich) geschmeic.helt; man wider spridit deiner Behauptung, auch:
die Behauptung tvird widersprochen (stati: bestritten). Ferner: Ge-
folgt von Jammer schreitet das TJngluclc. Nicht nachzuahmen: Ich
bore dich beweisen, was (slatt: wem) du widersprechen willst; man
setze: was du leugnest u. dgl, wenn einem der Dativ zu undeutlich
scheint.

2.) Stellet in Satzen Dativobjecte zu folgenden Adjectiven:
a) dhnlich, abtriinnig (Er wird mir [oder von miri abtriinnig, d. h.
er trennt sich treulos von mir), angenehm, bekannt, bewusst (sieh
§ 91, s, Anmerkung), eigen (Auch dem Thiere ist. eine Stimme eigen
[Ich mache mir etwas eigen = ich eigne mir es an. In: Du bist.
mein eigen u. dgl. ist. das Wort nur Verslarkung des Possessivpro-
nomens]), freundlich, gehorig, geldufig, gemaJ](\Yie Leistung ist. unseren
Kraften gemaB; als Praposition: getnaG dem Befehle et,c.), geneigt,
gemaclisen, gleich, gnadig, giinstig, geutogen, kund, theuer, verhasst.

b) hold, abhold, dienstbar, ergeben, gehorsam, nachtheilig, uber-
legen, verderblich, verwandt, zutrdglich.

c) Nur pradicativ stehen: (mir ist.) angst und bange, er ist mir
feind, gram, (mir ist) Icund, leid, noth, ntttz u. a. m.

II. Der Dativ steht ferner: 1.) als Stellvertreter eines Pra-
dicates; nur in Redensarten mit es ist. Sieh § 86,3, Anmerkung.
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2.) als Stellvertreier eines Attributs, sieh§89, i. Ferner: Mir
frieren die Finger — meine Finger frieren. Ihr habt mir das Ilerz
bezumngen. Einem an den Puls, auf den Zaim fiihlen.

3.) al.s Adverbiale; nur mitten = Dat. Plur. des veralteten
Adjectivs mitte, und binnen — bei innen.

TIT. Der vom Pradicafe unabhiingige Dat,iv.
1.) Dativ des Interesses, commodi oder incommodi. Er kann durch

einen Accusativ mit, fiir ersetzt werden. Dem (— fur den) Furcht-
samen rauschen alle Blatter. Dem Gliicklichen schldgt keine Uhr. Dir
bliiht gewiss das schiinste Gliick. Da lugst dem etvigen Lichte.

2.) Als Dativ des gemuthlichen, freundschaftlichen Antheils,
dativus ethicus 1, kommen nur Pronomina der 1. und 2. Person vor.
Ich lobe mir mein Dorfchen hier. Grujlet mir freundlich tnein Jugend-
land. Dass du mir nicht ins Wasser fdllst! Das war dir (eucli) eine
Last. Du ivirst uns doch nicht kratile werden!

§ 94. Stellvertretung des Objectsdativs.

1.) Den Dativ oder den Accusativ regieren die Verba:
anlcommen. Es kommt mir (oder micli) sauer, schtoer, nicht

leicht an — es fiel mir schwer. Es kam mir. (oder micli) Furcht,
Angst, Schlaf an. (Auf deine Stimme kommt viel an, d. h. es liegt,
viel an ihr, sie ist wichtig.)
anmajlen. Du majlest dir das Reclit—dicli des Reclites

an) sieh § 91, i. a.
bedeuten. Lass dir (dich) doch bedeuten. Ich bedeutete ihn (ihn),

dass er im Irrihum sei' iiber das Passiv sieh § 93, Anmerkung.
bezahlen. Ich bezahle den Schneider; ich bezalih dem Schneider

die Arbeit, die Rechnung.
diinken. Midi (vveniger gut. mir) diinkt der Plan gut.
ekeln. Mir (vveniger gut micli) ekelt vor dem Atibliclc. Aber nur:

Es ekelt micli an.
gelten. Wem soli das gelten — auf wen zielt es? Es gilt einen

Versuch — es ist ihn werl. Es gilt einen liarten Kampf= er muss
gewagt, vverden. Was gilt die Wette?

1 Von šilo;, Gewohnheit, Gebrauch, Sitte, also = usus und mos. Freund-
sehaftlichen Antbeil nirnmt nur der Mensch von edler Sitte; ihm vverden die
ethischen Dative mir, dir, uns, euch '/.ur Gevvohnheit.
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grauen, grausen. Mir (weniger guf. mich) graut, graust vor
etivas.

heifien. Wer hat dir (dich) das geheifen = befohlen? Er hat
mich semen Freund gehei/Jen — genannt.

kosten. Das Icostet mir (in Suddeutschland mich) Geld, das
Leben etc.

liebkosen. Die Mutter liebkost ihr Kind, doch ebenfalls richtig:
ihrem Kinde.

lohnen. Der Gewinn lohnt nicht dem Fleifie, den Fleifi. Es
lohnt sich nicht der Muhe, sieh § 90, i. c.

nachahmen. Der Schiller ahmt dem Lehrer nach, d. h. er macht.
es wie dieser. Kinder ahmen die Geberden der Erwachsenen nach,
d. h. sie machen die Geberden derselben nach.
rufen. Er ruft mich, nur noch self.en mir. Er ruft mir zu.

Er ruft mich herbei, ruft mich ab.
schaudern. Mir schaudert das llerz; mir oder mich schaudert

vor einer Schlange, auch: ich schaudre vor etc.
schlagen u. dgl. Er schlagt, stofit mich ins Gesicht, auf die

Hrust etc. Hiebei denkt man sich die ganze Person verletzt. Er
schlagt mir ins Gesicht, tritt mir auf den Fufi etc., wobei man sich
nur einen Theil des Korpers, das Gesicht, den FuB, verletzt denkt.
Er studit mich in die Iiand. Das Kleid sticht mir in die Augen.

steuern. Siegfried steuerte das Schiff. Er steuert dem Ubel =
— kommt ihm zuvor, verhindert es.
trauen, getrauen. Ich getraue mich (mir), den Kampf zu

bestehen. In Ich getraue mich’s ist. es ein alter Genetiv. — Der
Priester traut das Brautpaar.

vergeben. Vergib mir den Fehler. Er hat seinem Hunde (jetzt
gevvohnlich seinen Hund) vergeben — vergiftet..

versichern. EinHaus gegen Feuerschaden, Felder gegen Hageletc.
versichern, d. b. sicherstellen. Ich schivankte in meinem Urtheile, bis
er mich durch Beweise versicherte, dass etc., d. h. er machte mich,
den bisher Unsicheren, Schwankenden, sicher; daher auch passiv:
Ich bin nun versichert, mein Ilaus ist versichert. Ich versichere dich,
dass er treu ist = seiner Treue — ich mache dich seiner Treue
gewiss. Demnach das Reflexivum: Ich versichere mich seiner Treue
(sieh g 90 , 1 . 6). Sehr tiblich: Das (statt dessen ) versichere ich Sie.
Dagegen: Ich versichere dir, dass er treu ist = seine Trene = ich

Heinrich, dcutHCho Grnnmiatik fiir dio 111. Cl. 10
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mache dir seine Treue sicher, wie: Ich versichere mir das Hans, das
Feld durch Eintritt in eine Assecuranzgesellscha/t. Riehtig ist also:
Ich versichere dir meine Achtung, und Ich versichere dicli meiner
Achtung.

wurmen. Es wurmt mir (mich) etivas = es argert, mich.

2.) Stati, des Dativs ein Prapositionalausdruck. Die Bedeu-
tung bleibt nicht. immer dieselbe. Ich vertraue dir, ich vertraue auf
dicli. Das ist mir oder fiir mich nachiheilig, schadlich etc. Die Nacht
toeicht dem oder vor dem Tage. tlber die Prapositionalausdriicke spiiter
Naheres.

Der Accusativ,
§ 95. Als Object.

1.) Der Accusativ ist vorzugsweise der Casus des Objectes. Er wird
von transitiven Verben regiert. Bei der Vervvandlung ins Fassivum
wird das Subject, wenn e,s eine Ferson oder als Person gedachte
Sache ist, zu einem Dativ mit von, sonst zu einem Accusativ mit
durch. Diese Praposilionalausdrucke bilden das logiscbe Subject
des (passiven) Satzes. Der Frieden hat noch keinen Zweig gebrochen,
der Krieg hat schon Walder zerstort — Vom Frieden ist noch lcein
Ziveig gebrochen worden, vom Kriege sind schon Wdlder zerstort wor-
den. Dagegen: Frieden erhdlt das Haus, Kriege haben schon maneken
gewaltigen Staat zugrunde gerichtet = Durch Frieden ivird das Jlaus
erhalten, durch Kriege ist schon mancher gewaltige Staat zugrunde
gerichtet ivorden.

Anmerkung. Das Buch ist gefunden icorden — Das Dueli hat sich gefunden.
Schiver lenken sich (= tverden gelenlct) die heftigen Gemiither; oderauch: Schiver
lenkt man die heftigen Gemiither. Pforten bauen sich aus Ziveigen, und um die
Situle ivindet sich der grune Kram. Blitzschnell verbreitete sich die Kunde von des
Kaisers Ankunft. Ich nenne mich — man nennt mich — ich iverde genannt. —
Statt des Passivs ohne logisches Subject setzt man in der gewahlteren Sprache
das Medium ; oft steht das Activum mit man.

2.) Bildet mil folgenden unpersonlichen Verben, ,welche den
Accusativ regieren, Satze. Lassen sich dieselben ins Fassivum ver-
wandeln?

Es angstigt (den Valer, dass etc.), befremdet, betrubt, durstet,
ergbtzt, freut, friert, gelustet, liungert, jammert, schlafert, schmerzt,
tmmdert etc. Es drgert mich = ich iirgere mich. — Bei diesen
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unpersonlichen Verben bildet. der Accusativ das logische Subject.
Sieli § 84,6. Ebenso in: Es gibt Jceine Hexen. Es setzt Hiebe. Es regnet
Steine u. dgl. Dabei hat es Jceine Gefahr = ist keine Gefahr. Nun
gilt es schnellen Rath.

3.) Den Accusativ regieren unzahlige Verba, besonders die mit
be, durch, hinter, uber, um unlrennbar zusammengesetzten. Gebet
einige Beispiele an.

Die Ubung tnuss euch lehren, welche Verba und Objecte zu-
einander passen. Man kann z. B. nicht sagen: eine That machen,
Dank leisten, MuBe halten etc., sondern: eine That thun, Danic zollen
oder bringen, Mufie haben; dagegen: Frieden machen, Hilfe leisten,
Mafi halten etc.

Aufgabe. Bildet mit folgenden Verben und den zu ihnen passenden Objecten
Satze und verwandelt sie ins Passivum oder ins Medium.
bauen, Getreide, Wein, Obst, eine Stadt, ein Haus, ein Schiff, ein Nest, eine Orgel;
bebauen, den Acker, das Land, das Feld;
begehen, die Flur, denlVald, die Grenze, ein Fest, eine That, einen Mord, ein

Unrecht, eine Unart, eine Ungeschicklichkeit;
brechen, das Brot, den Flals, Obst, Rosen, das Stillschweigen, den Eid, das

Wort, den Vertrag, die Treue, den Stolz;
geuiinnen, Erz, Geld, die Schlacht, den Preis, das Spiel, die Wette, Ruhm, Zeit,

Anhang;
haben, Angst, Sorge, Noth, ein Ende, Ruhe, ein Verlangen, die Absicht, Muth ;
halten, Vieh, Knechte, Ruhe, Zucht, Ordnung, MaO, Rath, reinen Mund, Haus;
machen, ein Spiel, den Narren, bei einem Geschafte einen Schnitt machen = viel

gewinnen, einen Weg, vielWorte;
nehmen, Abschied, einen Anlauf, sich ein Beispiel, ein Ende, Platz, Schaden

nehmen = Schaden leiden, Urlaub, ein Weib nehmen = sich verheiraten;
schlagen, eine Brucke, die Laute (das Instrument), Miinzen, Bali, Feuer (mit Stein

und Schwamm), Holz schlagen = Baume fallen, ein Rad, ein Kreuz;
stiften, einen Orden, einen Brand, Unheil, Frieden stiften = ihn veranlassen, ihn

zuslande bringen, eine Gesellschaft, einen Bund;
thun, eine Bitte (bei einem), BuBe, einen Fali, einen Seufzer, eine Siinde, die

Wache, einen Zug, ich thue deinen Willen oder dir deinen Willen, Schaden;
tragen, eine Last, einen Schmerz, Bedenken, Sorge;
treibin, Handel, ein Geschaft, Spott, Unfug, Abgolterei, das Vieh auf die Weide,

Possen;
iverfen, Junge werfen = zur Welt bringen, Licht, Schatten, den Verdacht (auf

einen);
ivirken, einen Teppich, Tuch, Wunder.

Anmerkung 1. Einige intransitive Verba nehmen sogenannte innere
Objecte mit Attributen zu sich. a) Einen edlen Kampf kdmpfen, den eivigen

10*
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Schlaf schlafen, den Tod am Kreuze sterben, heijie Thrunen iveinen. Er ist nun
ausgetrdumt, der schtvere Tramu der Prufung etc.; b) hieher gehort auch: Einen
weiten W<tg gehen. Die Sache geht ihren ruhigen Gang. Er geht semen Schlendrian.
Er Icommt dlesen Weg. Er zieht seine Strahe u. dgl. 1

Anmerkung 2. Wuth schnauben, Zorn blicken, Freude athmen, Trab reiten.
Setzet statt dieser Accusative Adverbialien des Modus.

§ 96. Stellvertretung des Objects-Accusativs.

1.) Durch einen Infinitiv. Der Weise versteht zu schweigen.
Noth lelirt bet en. Lass mich (dein Geselle) s e in. Die Lust hilft
Hindernisse uberwinden. Ich habe zu befehlen — ich darf befehlen.
Das hat nichts zu sagen — zu bedeuten.

Anmerkung 1. Der Kluge versteht es, jede Gelegenheit zu seinem Vortheile
zu benutzen. Versucht es, euch selbst zu beherrschen. Sokrates versclimdhte es, sich
zu rechtfertigen.

Hat dieser Infinitiv es zum Vorlaufer, so steht das Komma.
Anmerkung 2. Was thust du ? Ich lese, nicht: Ich thu lesen. — Was machst

du? Einen Korb; ich ftechte einen Korb. Icli mache einen Kranz; ich winde einen
Kranz.

Thun = thatig sein, machen = verfertigen; daher Hutmacher, Karnm-
macher, Kleidermacher, aber nicht: Hutthuer etc.

Anmerkung B. Napoleon fieng den Krieg an, begann den Krieg ; der Krieg
fieng an, begann. Der Ffarrer schliejit, endigt die Predigt mit «Amen»; die Pre-
digt schliejit, endigt mit «Amen*. Diese Verba haben transitive und intransitive
Bedeutung.

Aufgabe. Stellet in Satzen accusativische Infinitive zu den unvollstandigen
Zeitwortern und zu glauben, hoffen, ratlien, versuclien.

2.) Durch einen Prapositionalausdruck, bisweilen mil. elwas
veriinderter Bedeutung. Er sinnt Verrath = auf Verrath. Er fragte
nur gleicligiltige Dinge = um gleichgiltige Dinge, nach gleichgiltigen
Dingen. Ich frage nur eins = nach einem. — Ihr habt mich =
= mit mir sprechen wollen. Sprach er nicht einige, statt: mit einigen,
insgeheim? (Ist sprechen transitiv?) Ich weifi die Sache, d. h. ganz und
vollstandig. Er weifi von der Sache, d. b. man hat ihm von derselben
Nachricht. gegeben, vielleicht ohne sie ihm vollstandig darzulegen.
Horet mich! — vernehmet mich! Iloret auf mich! d. h. beachtet meine
Worte!

Anmei'kung. Wir mahlen Kom, um Mehi zu bekommen; mr mahlen Mehi.
Zusammengezogen : Wir mahlen Kom zu Mehi. — 1Vindet Bluinen; tcindet

Einige fassen diese Accusative als Adverbialien auf. Sieh Note auf S. 138.
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Krdnze. Zusammengezogen: JVindet Blumen zu Kranzen — Windet Krdnze
aus Blumen. Die Natur kat dich zum Kimstler bestimmt.

Von zwei Accusativen bei einemVerb wird hier in der Zusamnnenziehung
der eine zu einem Prapositionalausdrucke.

3.) Der Accusativ statt des alteren Genetivs: Eine Sache statt einer Sache
geivahren; eines oder einen miide sein, sieh § 91,1. a und b. — Accusativ statt
des Dativs sieh § 94.

Naheres iiber die Prapositionalausdrucke folgt nach.

§ 97. Der Accusativ als Adverbiale.
1.) Des Orl.es. Den Fluss liinauf, hinunter ziehn die Scharen

tapferer Gothen. Der Brand lief eilig die Strafien hindurch. Er steigt
den Berg hinauf. Die Schafe rannten den Hugel lierab. Was wdlzt
sieh dort die langen Gassen brausend fort?

Dieser Accusativ des Ortes wird beeinflusst. durch eine dabei
stehende Partikel, wahrend eine solche bei dem inneren Objecte —
einen iveiten Weg gehen et.c. — fehlt.; sieh § 95,3, Anmerkung 1.

2. ) Der Zeit. Arn Aguator dauert der Tag stets zwdlf Stunden.
Harmosan zaudert eine Jcleine Zeit. Wer nie die kummervollen Nčichte
auf seinem Bette iveinend saj], der Jcennt euch nicht, ihr himmlischen
Machte. Ach wdr’ ich ein Landmann nur eine Nacht! Goethe wurde
geboren den 28. August 1749, Schiller zehn Jahre spiiter. Nicht alle
Tage vergoldet die Sonne den Himmel. Fichten sind das ganze Jahr
griin. Die Fošt lcommt jeden Mittwoch oder Mittwochs, jeden Samstag
oder Samstags. Donnerstag ivar Concert. Sieh § 92,2, Anmerkung.

3.) Des MaBes, zumeist. abhangig von einem Adjectiv oder
Adverb und auf die Fragen wie lang, wie breit, wie hoch, wie tief
wie weit u. dgl. Der Stephansthurm in Wien ist 135'3 Meter hoch.
Weicke keinen Finger breit von Gottes Wegen ab. Das Buch ist einen
Finger dick. Der Graben ist eine Klafter tief. Er begleitete mich eine
Strecke weit. Wir fuhren ihm eine Meile entgegen.

Anmerkung. Was ist ein Accusativ des MaCes in: Was du docli neugierig
bist! u. dgl. Ebenso viel in: Viel liebe Mutter mein!

§ 98. Die Prapositionalausdrucke.
Wie de r h o 1 u n g. Gebet an, welche Satzglieder die folgenden Prapositional¬

ausdrucke vertreten. 1
1.) Mit meinem Freunde steht es schlecht. Es sind gegen tausend Feinde

gefallen. Der Schuler wird vom Lehrer gelobt. Aus Puppen werden Schmetter-
linge. Es ist aus mit seiner Ilerrlichkeit = seine Herrlichkeit ist voriiber. Sieh
§ 84, l, 2, 5, 7.

1 Mit anderen Worten: Bestimmet die syntaktischen Kategorien der folgen¬
den Prapositionalausdrucke.



150 §§ 98, 99.

2. ) Otto I. wurde zum romischen Kaiser gekront. Mozart wird fiir den
groBten Tondichter gehalten. Raupen werden zu Schmetterlingeri. Er ist nicht
recht bei Sinnen = gescheit, nicht bei Stimme = heiser, beim Leben etc. Das
ist auBer allem Zweifel, liber allen Zweifel = zweifellos. Sieli § 87, i.

3. ) Achtung vor dem Gesetze ist der Weg zur offentlichen Wohlfahrt. Die
Luft in den Stadten ist ungesund, Das Bad von Teplitz ist sehr besucht. Sieh
§ 89, 2.

§ 99. Der Prapositionalausdruck ein Object.
Wiederholuhg. Welche Casus vertreten folgende Priipositionalobjecte:

1.) Wer achtet auf deinen Zorn? Der Unvorsichtige denkt nicht an das Ende.
Wir Jiarren auf deinen Wink. Sieh § 90, l.

2. ) Ich trau’ auf dich. Die Nacht weicht vor dem Tage. Sieh § 94, 2 .
3. ) Horet auf mich. Wir mahlen Korn zu Mehi. Wir winden Krtinze aus

Blumen. Sieh § 96, 2 und Anmerkung.

I. Das Object ein Dativ mit einer Praposition.

1.) Regierl von einem Verb. Der Eigensinnige verharrt auf
seinem Vornehnen. Der Beisende fragt nach dem rechten Weg. Lass
ab vom Basen.

2.) Regiert von einem Adjectiv. Furcht ist fern von einer grofien
Seele. Der Trage ist reich an Entschuldigungen. Wir sind zum Tode
bereit.

Aufgabe zu 1. Bildet mit folgenden Prapositionen und Verben Satze, in
denen prapositionale Dativobjecte vorkommen:

an, denken an jemand = sein (Gen.) denken; ziceifeln, verztoeifeln; sieh
rachen, sieh versilndigen, sieh sattigen, sieh freuen an dem Gegemvširtigen, sieh
§ 90,1.5; an heijjen Tagen (Zeit) freut man sieh an einem kulten Iiade (Obj.); sieh
argern a n einer Person oder Saehe = mit ihr nicht einverstanden sein; sieh
iiber ste argern == iiber sie, wegen ihr Verdruss empfinden; das cirgert mich;
sieh ergotzen a n der Saehe = ich erfreue mich an ihr; ich ergotze mich iiber
sie heiBt auch: ich mache rnich iiber sie lustig; sieh lahen;

auf, beharren, bestehen auf einer Forderung, seinem Rechte etc., beruhen
auf einem Irrthume etc.;

in, wetteifern im Laufe, im Kampfe etc., was durchaus nicht Ortsbestim-
mungen sind; die Gladiatoren wetteiferten im Circus (Ortsbestimmung); sieh
irren, iiben, mafligen;

nach, fragen, er fragte nach deiner Wohnung; greifen, strelen, schmachten,
trachten, zielen nach dem Centrum der Scheibe, nach einem Zwecke etc.,
gewohnlich: auf ein Ding zielen; sieh sehnen;

von einer Saehe reden, sprechen, traumen, hoffen etc.; beim Passivum: von
dir gelobt, gesucht iverden etc., vvo der Priipositionalausdruck das logische Sub-
ject ist.

Anmerkung. In Ich weifi davon = von dieser Saehe, habe davon gehffrt,
vernommen u. dgl. fehlt das eigentlictie Object nichts, toenig, vicles etc. Vor tau-
send Jahren ivusste die IVeit tceder vom Schieftpulver, noch von der Buchdrucker-
kunst.
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vor, es ekelt mir vor Kroten, ich erschrecke und fiirchte mich vor Schlangen;
es graut mir, sich hiiten.

Aufgabe zu 2. Wie die zu 1:
an, arm am Beutel = an Geld, krank am Herzen;
in, einig in der Liebe zum Vaterlande, mit dem Genetiv §90,2; erfdhren,

geschickt, betvandert;
mit, zufrieden, bekannt, vertraut, venoandt;
nach, begierig, geizig nach Ruhm etc., lilstern;
von, leer, ledig, los, voli (diese auch mit dem bloCen Genetiv). Die Bdume

shul voli von FrUchten = voli Friichte = voller Friichte, sieh § 90, letzte Anmerk.
Der Weg war von Baumen bloji. Sie singen von allem Iiolien. Ich iveifi von nichts.
Los auch mit dem blofien Accusativ. Wir sind sie los, die bosen Jungen;

vor, angst, bange, sicher. Vor dem Tode ist niemand sicher, d. h. er ereilt
jeden. Dagegen die Zeitbestimmung : Vor dem Tode = bevor er starb, machte
er sein Testament;

zu, bereit, fertig.

§ 100. II. Das Object ein Accusativ mit einer Praposition.

1. ) Regiert von einera Verb. Wir bnuen auf deine Trene. Ge-
ivohne dich an Entbehrungen. Man. findet sich ins Unvermeidliche.

2.) Regiert von einem Adjectiv. Sei nicht stolz auf dein GliicJc.
Wir sind um das Wohl des Vaterlandes besorgt. Seid stets auf das
Schlimme gefasst.

Aufgabe zu 1. Bildet mit deri folgenden Prapositionen und Verben Satze,
in denen prapositionale Accusativobjecte vorkommen:

an, denken an dich oder dein, sieh §90, l.abei gedenken, glauben (auch
mit blofiem Accusativ), getvohnen jemand oder sich an etwas, sich anschliefien,
sich erinnern (sieh Note auf S. 139), sich kehren (An das kehrte ich micli nicht =
= Das beachtete ich nicht), sicli ivagen an den Feind;

auf, achten, folgen (Auf Otto I. folgte Otto II. Folge metnem Bothet); bauen
auf jemand = auf ihn rechnen; halten (Ich halte grojie Stiiclce auf ihn = Iiabe
eine hohe Meinung von ihm, grofies Vertrauen zu ihm. [Das Kind halt sich an
mir oder an mich fest, Ortsbestimmung.] Dagegen in ubertragener Bedeutung:
Solite ich zuschaden kommen, so halte ich mich an dich — so halte ich dich
fest, bis du Ersatz leistest); harren (auch Genetiv), hoffen auf den Herrn etc.
Ich hoffe von dir Grofies; koren, pochen, sinnen Verrath oder auf Verrath; trauen
und vertrauen auf jemand, d. h. ihm Vertrauen schenken. und auf ihn bauen.
Ich traue dir, d. h. ich halte dich fur wahr, glaube dir; ich traue dir etwas
zu = halte dich dessen fur fiihig; sieh §94; verzichten, tvarten auf jemand;
jemandes odet jemand uiarten = pflegen, sieh §91, l.«; sich berufen, besinnen
(auch Genetiv), sich freuen auf etwas Ktinftiges, sich stiltzen, sich verlassen,
sich verstehen auf den Handel etc. = Verstiindnis und Erfahrung darin be-
sitzen, sich vorbereiten;

fur eine Sache danlcen, fur eine Sache oder Person sorgen;
gegen = vvider einen kampfen, streiten, sich vergehen;
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in etwas sich finden, sich vertiefen ;
uber, herrschen iiber einen, lachen und spotten (auch Genetiv), jammern =

= klagen, nachderiken, singen, sprechen iiber ein Thema = es erortern, staunen,
erstaunen, schalten und uialten iiber das Land etc.; in dem Lande schalten und
walten = Ortsbestimmung;

um eine Sache ivissen, sich bemiihen, sich erlcundigen, sich kilmmern, sich
streiten, auch iiber etwas.

Anmerkung 1. Urspriinglich bezeichnet iiber einen Ort, wo etwas geschieht;
daher construierte man es mit dem Dativ bei den Verben: sich entsetzen, sich
icundern und verunmdern, erschrecken; jetzt wird bei denselben der Accusativ
gesetzt. So ist iiber das Geld, die Leiche etc. ivachen ein Object, dagegen iiber
dem Gelde, iiber der Leiche etc. ivachen ein Adverbiale des Ortes = bei dem
Gelde Wache halten. So auch: Uber dem und iiber dies habe ich das andere ver-
gessen = wahrend ich das eine that.

Anmerkung 2. Man sagt: Ich freue mich iiber deine Ankunft, d. h. dass
du angekommen bist. Man freut sich iiber das Geschehene, auf das Kiinftige,
a n dem Gegenvvartigen, doch auch iiber das Gegenvvartige und des Gegen-
vvartigen. Sieh § 90, l. b.

Aufgabe zu 2. Bildet Siltze mit folgenden Prapositionen und Adjectiven:
auf, bose, auch: er ist mir bose == er ziirnt mir, bose iiber mich = iiber

eine That von mir, eifersilchtig, erbost auf jemand, stolz, gefasst, vorbereitet ;
iiber, drgerlich, erbost iiber eine Sache, froh (auch mit bloBem Genetiv),

traurig, betriibt, vergniigt, erhaben; wir sind einig eigentlich: einig gevvorden
iiber einen Streitpunkt, und nun sind wir dariiber einig, sieh Note auf S. 80;
auch mit in und dem Dativ, sieh §99,2; mit dem Genetiv, sieh §90,2;

fiir, gesinnt, gestimmt, eingenommen;
gegen = vvider, gesinnt, gestimmt, eingenommen, streng, milde, argivohnisch,

bescheiden, nachsichtig;
um, verlegen um eine Antvvort etc., besorgt, verdient um den Staat etc.
Anmerkung 8. Stellvertretung des Prapositionalobjectes durch den

Infinitiv mit zu (prapositionaler Infinitiv). Hiite dich, den Zommiithigen zu
reizen. (Vor was?) Wetteifert, einander in der Tugend zu iibertreffen. (in was?)
Ich erschrecice nicht, die Wahrheit zu sagen. Trachte, den Besten zu gefaUen. (Nach
was?) Ihr staunt , mich so plotzlich ivieder zu sehen. (Uber was?)

§ 101. Zwei Objecte von e in em Verb regiert.
i. Accusativ der Person und Genetiv der Sache.

Er tviirdigt mich seines Vertrauens. Ich versichere Sie meiner Iloch-
aclitung. Welches Fehlers zeiht dich dein Getvissen?

Aufgabe. Mit den folgenden Verben bildet Satze und verwandelt sie ins
Passivum:

anklagen, belehren eines bessern, eines bessern Weges, berauben, beschul-
digen, bezichtigen und zeihen, entbinden jemand seiner Verpflichtung, seines
Wortes = entlasten = entledigen und nur selten entlassen, entkleiden — ent-
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setzen eines Amtes, einer Wiirde; enticdhnen das Kind einer Uriart, gewohnlich:
dem Kinde eine Unart abgevvdhnen etc.; erinnern, gewohnlich: jemand an etwas
erinnern; freisprechen, gevvohnlich: jemand von einer Schuld etc. freisprechen;
lossprechten, uberfiihren des Diebstahls etc., uberheben einer Arbeit, Mlihe; iiber-
zeugen, gevvohnlich: von einer Sache, venveisen des Landes, iviirdigen = fiir
wert, wiirdig halten.

Welche dieser Verba lassen sich auch reflexiv gebrauchen?

II. Dativ der Person und Accusativ der Sache.
Ich wunsche mir nur Gesundheit. Verzeih dem treuen Freunde die

heftige Rede. Reich mir die Kand!
Aufgabe. Bildet Satze mit den folgenden Verben. Die Verwandlung ins

Passivum ist zumeist schleppend:
abgeivinnen, abgetvdhnen, anstimmen und singen dem Herrn ein Loblied, aus-

theilen jedem, auch: an jeden eine Gabe, neiden, beneiden dem Englander die Flotte,
gevvohnlich: den Englander um die Flotte beneiden; bereiten, bescheren, auch
passiv ohne Nominativ: den Kindern wird beschert = sie werden beschenkt vorn
Christkind, bezeigen Elire, Dank etc., bieten die Hand etc.; danken, gewohnlich
verdanken, borgen, bringen, darreichen, einprdgen, auch passiv, empfetilen — be-
fehlen Gott die Seele, entziehen „ enveisen, gestatten, geieahren (setzet statt des
Accusativs einen Infinitiv), lassen, leihen, leisten, melden, opfern, ratiben, sagen,
spielen ihm einen Streich; man hat ihm arg, iibel mitgespielt = ihn schlecht
behandelt, ihn misshandelt; umgurten ihm das Schwert = ihn mit dem Schwerte,
vergleichen ihn einem klugen Manne, gewohnlich: mit einem klugen Manne, ivei-
gern, gewohnlich venueigern u. a. m.

Welche von diesen Verben bedeuten ein Geben oder etwas Alinliches,
welche das Gegentheil, ein We g ne hm en, ein Entziehen u. dgl. ?

III. Ein Accusativ und ein Prapositional-Object.

Ich mahne dich an dein Versprechen. Mich gelustete nicht nach
dem theuren Lohne. Man vertrdstete den Annen auf bessere Zeiten.

Aufgabe. Bildet Satze mit:
einen an eine Sache erinnern, an einer Sache hindern; iibertreffen, im Schach-

spiel ubertrifft er mich an Geschicklichkeit; an eine Sache gew8hnen;
auf dich Einfluss, einen Druck ausiiben, Eindruck machen;
einen fiir etwas ansehen, ausgeben, erkennen (fiir schuldig etc.), halten;

achten etvvas fiir nichts;
mit, beehren, betrauen mit einem Auftrage, versehen, versorgen, vertraut

machen;
nach, es gelilstet, es verlangt mich nach etwas, nach einer Antwort. Mich

verlangt darnach (Vorlaufer des Objects-Infinitiv), eine heitere Stunde im Kreis
der Meinen zu verleben;

uber etwas Freude, Schmerz, Arger etc. haben oder empfinden;
unter einer Sache etvvas verstehen, sich vorstellen, sich denlcen;
um eine Sache dich bitten, beneiden;
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einen von einer Sache befreien, entbinderi, entblofien von allen Mitleln etc.,
entheben, entlassen, entlvohnen, uberzmgen; bei allen diesen Verben steht statt
«von etwas» auch der bloCe Genetiv, sieh oben I.

vor ihm Schutz geniefien, dieli vor ihm schiitzen, beschiitzen, dich voi' einem
Ungliick bavahren, vor ihm Furcht, Angst haben;

einen zum Freunde haben, einen zu etwas machen, enodhlen, ernennen,
erheben, bronen, einen zum Besuche, zu Tische etc. einladen etc.

IV. Zwei Accusative

slehen 1.) bei den Verben, welche im Passivum zwei Nominative
regieren, sieh § 87,1,4: heifien und nennen; auch mit. stellvertreten-
dem Inliniiiv in der Bedeutung befehlen: man hiefi ihn schiceigen;
schelten und scliimpfen. Bildet mit ihnen Satze und vervvandelt sie
ins Passivum.

Anmerkung. Der Infinitiv als zweiter Accusativ ist sehr hautig. Ich kore
ihn reden, singen etc. Ich sehe ihn kommen, finde ihn schlafen etc. Er ist durch
das Particip leicht zu erklaren: Ich hiire ihn, den Redenden.

2.) Mit als eingeleitet. Bildet Satze mit den Verben: ansehen,
auch: jemand flir etwas ansehen, behandeln, begriifien als Konig,
betrachten, bezeichnen, darstellen, schildern.

Anmerkung. Die Optimaten behandelten die beiden Gracchen als Feinde der
Verfassung. Der Nominativ steht voran. Solite Zweideutigkeit eintreten, so ver¬
vvandelt den Satz ins Passivum. Dart' in solchen Satzen die verkehrte (indirecte)
Wortfolge eintreten : Die Gracchen behandelten die Optimaten etc.; Abel erschlug
Kain u. dgl. ? Der Artikel hebt die Zvveideutigkeit auf: Den Abel erschlug Kain;
aber da hier keine Entgegenstellung vorlianden ist, darf die Wortfolge nicht ver-
kehrt vverden, wie etwa in : Den Garten hat er verkauft, das Hans behielt er.

3.) Der zweite Accusativ ein Adjectiv oder Particip, die nicht
fur Adverbien anzusehen sind. Man trug ihn todt, als Todten von
dannen. Den Menschen macht der Wille grofi und Iclein. In Fdhrden
und in Nothen seigt erst das Volk sieh echt, als echtes, treues. Der
Feind gob sieh gefangen.

Bildet Satze mit: einen arm, reich etc. machengluclclich preisen,
Irank melden (vergl. «Er liegt. krank» in §87,2), sieh Icrank lachen,
Irank steklen, sieh tapfer zeigen, beweisen etc.; und zusammengesehrie-
ben: todtschlagen, /reisprechen (dagegen: Er spricht 1’rei [Adv.] und
offen die Wahrheit), preisgeben etc.

4. ) bitten und fragen. Was bittest du mich, gewohnlieh: Um
tvas bittest du mich? Darf ich bitten, so bitk ich eins. Was fragst
du mich, gevvohnlich: Um was fragst du mich? (Sieh nach in § 99,);
um oben in III.)
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finden. Ich habe ihn treti gefunden. Sie werden cm mir stets
einen Ilelfer finden. Was findet ihr Boses cm ihm? — Inwieweit
lindet, ihr ihn bose? Daher ist an ihm keine Ortsbestimmung.

lassen — uberlassen. Er Uefi dem Bruder Hans und Hof und
zog in den Krieg.

. . . = unterlassen. Lass diese tollen Streiche.
. . . = veranlassen, gestatten. Lass, o Feldherr, die

Trompeten Masen (zweit.er Accusativ). Der General Uefi die Truppen
rasten. Der Commandant Uefi (zu denken: den Trompeter) zum An-
griff Masen. Lass mich gehen. Ich lass ihn nichts merken, denn er
braucht davon nichts zu ivissen; ich lasse mir nichts merken, d. h.
er soli an mir nichts merken. Ich lasse mir (oder mich) keine Muhe
verdriefien. Ich lasse mir Bericht erstatten. Lass mich deinen Freund
sein (zvveiter Accusativ). Lass mich dein Freund sein. Wer soli ich
sein? Dein Freund (abhiingig von sein).

Fehlerhafte, affectierte Fiigung: Die groflere Erfahrung des Greises lieB
den Jiingling oft seine Hefligkeit bezahmen. Die groBere Erfalirung bezahmte etc.

leliren. Ich lehre dich die deutsche Sprache. Sag’ an, iver hat
dich solche Streiche gelehrt? Lehre mich thun (zweiter Accusativ) nach
deinem Wohlgefallen; aber passiv: Dir wird die deutsche Sprache
gelehrt. — Hat jedoeh lehren die Bedeutung von anhalten, geivohnen,
so sleht der Nominativ der Person. Ich wurde gelehrt, meine Zeit
zu gebrauchen.

§ 102. Prapositionalausdriicke als Adverbialien.

1. Der Genetiv mit einer Praposition.

1.) Als Adverbiale des Ortes. Bildet mit den Prapositionen dieses
Paragraphen Satze.

abseit(s) des VVeges, seitwdrts (auch mit von), nordivarts der
Alpen etc.

angesichts. Angesichts des ganzen Regimentes belobte der Oberst
drei TJnterofficiere. Angesichts des Lehrkorpers, des Vaters etc.

aufier Landes leben, gehen etc.
aufierhalb, innerhalb (inner kommt. nur in dieser Verbindung

vor) der Stadt, der Festung, der Berechnung, der Absicht.
diesseit(s), jenseit(s) der Donau, der Berge etc,
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entlang des Rheines, des Waldes, des Weges. (Gew6hnlieh als
Adverb hinter einem Accusativ: den Weg entlang.)
inmitten der Schlacht = mitten in der Schlacht; inmitten des

Dorfes etc.

2.) Als Adverbiale der Zeit:
anfangs der nachsten Woche, anfangs Mai.
binnen — innerhalb eines Monates (haufiger: binnen einem

Monale etc.).
innerhalb eines Jahrhunderts, einer Stunde, dreier Tage.
wahrend des Winters, des Krieges, der Mahlzeit (auch: wahrend

dem Kriege etc.).

3.) Als Adverbiale des Grundes:
Angesichts des Widerspruchs im Parlamente verzichtete Cromwell

auf die Konigskrone; angesichts der Seh'wierigkeiten.
halb, halben, Inalber. Reineke Fuchs fiirchtete sich der began-

genen Frevel halben. Des Wetters halber, ehrenhalber, schanden-
halber; deshalb, weshalb etc.

lcraft, laut, zufolge Befehls, Zuschrift, Flrlasses (findet sich in
der Kanzleisprache unrichtigerweise oft ohne die Flexion des Ge-
netivs); sieh auch § 77,4.
mittels(t) (zum Adverbiale des Grundes gehort das des Millels),

mittels Bestechungen, mittels der Peitsche, mittels der Hebung der
Induslrie.

o b. Ich mundere mich ob des Zwiespaltes in euerem Hause. (Doch
erinnert dieser Genetiv sehr an das Object iiber den Zwiespalt)

(um) willen. Die Gemeinen thun das Gute nicht seiner selbst
willen. Um Gottes willen.

v ermage. Der Stein fdllt vermbge seiner Schwere.
wegen. Nicht Streites wegen kam ich her. Wegen der Kosten.

(Gevvohnlich mit dem Dativ.)
von — tcegen des Streites; von Recht.swegen.

4. ) Als Adverbiale des Gegengrundes, der Concession:
Trotz des freisprechenden Urtheils der Richter lieji Karl von

Anjou den letzten Hohenstaufen hinricliten. Trotz der Kalte, trotz der
Ermahnungen.

Ungeachtet der feindlichen Kartdtschen erstiirmte das Regiment
die Iiohen. Ungeachtet des Regens, des Sturmes etc.
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II. Der Dativ mit einer Praposition.

1.) Als Adverbiale des Ortes auf die Fragen wo? woher ? selten
ivohin?
aufer dem Hause arbeiten.
bei. Er fasste mich bei der Hand. 0 weile bei mir! (alt und

noch in Norddeutschland mit dem Accusativ: bei mich); beiseite.
entlang dem Walde; sieh jedoc.h oben I, i.
nach. Nach (== hinter) der Garnison giengen die Burger. Die

Wollcen jagen nach Buden (wohin?).
ob (— oberhalb) dem Fenster, nur noch selten.
zunachst dem Rathhause, der Brucke. (Weniger gut mit dem

Genetiv.)
zu. Ich bin zu Iiause. Der Kaiser halt jetzt Hof zu Wien. Zu

Tische sitzen, zu Bette liegen; zu Wasser und zu Land; sich zu
Tische setzen, sich zu Bette legen, zu Bette gehen; jemand zu Bette,
zur Besinnung bringen, jemandem zu Fiifien fallen, zu Tage fordern.

Bildet Satze mit Ortsbestimmungen im Dativ, regiert von den
Prapositionen an, auf, hinter, in, neben, iiber, unter, vor, zicischen;
sieh § 77,3. Auf welche Frage stehen diese Dative? Ebenso mit aus,
von auf die Frage woher? Aus der Nahe, von weitem, von der
Ferne etc.

Anmerkung. Es entsprechen sich in und aus, an und von. Er schivimmt
im Wasser, er steigt aus dem Wasser. Der Apfel h&ngt am Baume, ich pfliicke
ihn vom Baume. — Er Jcommt aus Osterreich, von Wien. — Stammt ein Druck-
werk aus dem 15. Jahrhunderte, so ist es eine Incunabel. — Auf den ersten Bliok
durfte mancher diesen Dativ fiir eine Zeitbestimmung ansehen. — Ein Marchen
aus alten Zeiten (Attribut), das Jcommt mir nicht aus dem Sinil.

2.) Als Adverbiale der Zeit. Auf welche Frage stehen die fol-
genden? Bildet mit, den alleinstehenden Satze.

a n. Schiller wurde am 10. November 1759 geboren. An schonen
Tagen; am langsten.

auf. Er folgt mir auf dem Fufie — sogleich; freilich auch als
Ortsbestimmung aufzufassen — dicht hinter mir. Du gehst auf der
Stelle zur Arbeit == sogleich zur Arbeit,
auf er der Zeit essen, spielen = nicht zur rechten Zeit.
bei, beim Aufgange, Untergange der Sonne, bei der Wiederkehr

des Frublings, bei Tag, bei Nacht, beizeiten.
binnen zwei Monaten. (Nur noch selten mit dem Genetiv.)
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bis ziitn Ende. Bis zum Verkuhlen der Glocke Icisst die strenge
Arbeit rulnn.

in. Rudolf von Habsburg starb in seinern 74. Lebensjahre im
Jahve 1291 nach Ch. G. (drei dativische Bestimmungen; welche?).
In sechs Tagen, in einem Monate, inzeiten — beizeiten.

mit. Mit dem letzten Glockenschlage brachen wir auf Mit. Thor-
schluss kamen wir an. Mit den Jahren lcommt der Verstand. — Mit
diesen Worten entfernte er sich. — Doch ist dieser Dativ mehr ein
begleitender Nebenumstand; vergl. unter auf S. 159.

nach. Keine Eiche fdllt nach einem Streiche. Erst nach dem
Aufleuchten des Blitzes hort man den Donner. Nach dem Aussterben
der Hohenstaufen, nach reiflicher Uberlegung.

seit, von — an. Er war von Jugend an ein Sparmeister. Seit.
der Enldeckung Amerikas, seit der Erfmdung des SchieBpulvers ete.;
von neuem. Seit altersher (adverbialer Genetiv).

iiber, unter (— wdhrend) den Vorbereitungen. Unter einer
Stunde lcommt ihr nicht weg. Unter Josef II. tvurde das Toleranzedict
erlassen.

v or. Vor dem Schlafengehen sclireien die Vogel am meisten.
Denlce vor dem Ilandeln. Vor der Durchstechung der Landenge von
Suez fuhren die Scliiffe um Afrika. Pflucket die Blumen vor dem
Verwelken. (Was fiir ein Satzglied ist: Schiitzet die Blumen vor dem
Vertoelken?); vorzeiten.
zu Ostern etc., zunachst, zum ersten, zum zweiten etc., zuzeiten.

3.) Als Adverbiale der Art und des Grades.
bei, beim rechten Namen nennen, bei Goti schworen.
g emajl. Er lebte seinem Stande, seiner Gesinnung gemdjl. Deinem

Wunsche gemiiB.
in vollen Ziigen trinken, das Leben genieBen. Wir handeln in

Ubereinstimmung mit andern. In Gesellschafl, im Bunde, in Rudeln,
in Ilaufen.
mit Miihe, mit kiihnem Muthe, mit Freuden, Schmerzen, mit

gutem Gewissen, das Dnkraut mit der Wurzel ausrotten. Es geht
nicht mit rechten Dingen zu; mit. Eifer, FleiB, mit, Erlaubnis.

nach dem Schlag der Trommel marschieren; nach deinem
VVunsche, nach Verdienst belohnen. Solon maji den Burgern Rechte
und Pjlichten (je) nach ihrem Besitze zu. (Je) nach der Vennehrung
unserer Kenntnisse soli sich auch unsere Tugend vermehren.
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trotz. Der kleine Roland kdmpfte trotz dnem a/ten Helden, d. h.
mil. ihm in die Wette, wie ein alter Held.

Anmerkung. Das Substantiv Trotz hat auch die Natur einer Praposition
angenommen; Dank befindet sich im Ubergange und wird jetzt uoch mit groflem
Anlangsbuchstaben geschrieben. Dank delnem Rathe hab’ ich mehi Zid erreicht.
Dank deiner Filrsorge bin ich geborgen. Det' Genetiv ist dabei noch nicht ge-
brauchlich.

unter. Unter leisem Bldtterflustern schlummern alle Vogel ein.
Unter heftigen Schmerzen verschied er. Unter Aujiegung der Hande
segnete Christus die Kleinen. — Diese Dative geben im Grunde nichl
die Ari. der Handlung, sondern einen sie begleitenden Nebenumsland
an und lassen sich in Satze mit wdhrend auflosen; vergl .unter S. 158.
z u. Ihr habt zu unserer Zufriedenheit gearbeitet. Zum Enfsetzen,

zum Davonlaufen, zum Taubwerden, zur Noth, zur Halfte. Hieher
gehoren die vielen Zusammensetzungen: zugute hallen, zurecht legen,
zuwege bringen, zumuthe sein etc.; sieh das Register oder »Regeln und
Wortei'verzeichnis etc. ».

4.) Als Adverbiale des Grundes:
a) der Ursache, des Mittels und Sloffes.
an. Der Schnee schmilzt an der Sonne. Wallensteins Wuth schei-

terte an der Standhaftigkeit von Stralsund — weil Slralsund sland-
haft war. — Dagegen die Ortsbestimmung: Vor Stralsund scheiterte etc.
'— Jemand an der Stimme, an seinem Gang erkennen (Erkennlnis-
grund).

aus. Aus Habsucht verrieth Judas den Herrn. Aus Verzweillung,
aus Noth; etwaš aus Holz, Thon etc. machen. — Dagegen das Attri-
bul: Eine Pfeife aus Holz, aus Thon.

bei. Bei dem anlialtenden Regen musste die Ernte verderben. Er-
giinze durch Praterita: Bei der schlechleren Bewaffnung. bei einem
so furehterlichen Sturme.

in. Ich bin glucklich in dem Gedanlcen an meine Kinder. Handeln
in der Meinung, dom Glauben, der Hoffnung, in der Uberzeugung elc.

mit. Mit Bitten etwas erlangen. Mit dem Ilut in der Iland
kommt man durchs ganze Land — mit Hoflichkeit. Mit der Peitsche,
mit dem Schwert.e etc.

Anmerkung. Das Adverbiale der Gesellschaft gehort nicht zu dem der
Art, auch nicht zu dem des Grundes, sondern bildet eine eigene (fiinfte)
Galtung.
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nach dein Gesetze, dem Paragraphen urtheilen, naeh Befehl
handeln. Das sind keine Modusbestimmungen auf die Frage wie.
Solche waren: Ihr habt strenge, mit Strenge geurtheilt, gehandelt.
Frage nach dem Grunde: Warum habl ihr gehandelt, geurtheilt?
Weil das Gesetz, der Befehl etc. es fordert.; wir urtheilen nach dem
Gesetze, laut. des Gesetzes (vergleiche oben I, s). Nach den Ausweisen =
— den Ausiveisen nach (zufolge) ist die Einfuhr gestiegen (Erkenntnis-
grund). Jemand dem Namen naeh kennen. Nach dem ersten Eindruck
urtheilen.

uber. liber diesen Worten — wegen dieser Worte des Venvalters
stand der Graf zornig auf. Uber dem Ldrm ervoachte der Vater.
Uber seinen Betrachtungen vergafi er die Utngebung.
unter. Das Unternehmen gelang unter dem Schutze der Nacht.
v on. Vom Wiinschen wird niemand reicli.
v or Schmerz vveinen, vor Freude lachen. vor Zorn, vor Neid;
wegen. Der StrauJ] leann wegen seiner kurzen Fliigel nicht fliegen.

Wir beumndern Demosthenes wegen seiner Ausdauer.
zufolge. Ich handle seinem Befehle zufolge — zufolge seines

Befehles. Wie lautet die Regel? Vergleiche: Dein Gaste zu Ehren = zu Ehren
des Gastes; dem Nachbar zum Arger = zum Arger des Nachbars.

b) Der Absicht, des Zweckes.
zu. Die llomer verwandten Umen zur Aufbeicahrung der Asche

ihrer Verstorbenen. Jemand zu Schimpf und Hohn reden = um ihn
zu beschimpfen. Karl der Grofe grundete Schulen zur Bildung des
Volkes — um das Volk zu bilden.

Anmerkung. Das Adverbiale des Zweckes kann auch durch den Infinitiv
mit zu ausgedriickt werden.

c) Der Bedingung, Condicion, und der Einraumung, Con-
cession (des Gegengrundes).
Bei anhaltendem Regen — falls der Regen anhiilt, verdirbt die

Ernte. Erganze mittels eines Futurums: Bei grobem Fleifie, bei
ruhigem Nachdenken, bei solcher Verschwendung. Vergleiche bei
unter a) auf S. 159.
Im Fali e der Widersetzlichkeit macht der Wdchter von der

Waffe Gebrauch.
Anmerkung. Durch Vorselzen von nur konnen viele Priipositionen condi-

cionale Redeutung erhalten; das Prildicat darf natitrlich nicht im Priiteritum
stelien. Dies Geschenk wUrde ich nur aus Noth, in der hochsten Noth (= im
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Fali e der hochsten Noth), nur unter den besten Bedingungen verkaufen. Nur mit
grofier Anstrengung ivirst du das Ziel erreichen.

bei (concessiv). Audi bei dem angestrengtesten Fleifte = trotz
des angestrengtesten Fleifies bringt es der Leichtsinnige zu nichts. Bei
seinem Alter ist er nodi rustig = obgleich alt, ist er dodi noch rustig.

IV. Der Accusativ mit einer Praposition.

1.) Als Adverbiale des Ortes:
entlang. Die StraJJen entlang stehen Telegraphenstangen. Den

Fluss entlang. — (Ist eigenllieh ein Adverb. Als Praposition: Wir
hatten entlang des Waldgebirges gejagt. Langs dem Mainstrome
ivehten schivedische Fahnen .)

um. Sie dreht um die schnurrende Spindel den Faden. Um die
Stephanskirche breitete sich noch im vorigen Jahrhunderte ein Fried-
hof aus. Es ist etwas Schreckliches um einen vorziiglichen Mann.
Um die Berge, um die Linde.

Bildet Satze mit Ortsbestimmungen im Accusativ, regiert von
den Prapositionen an, auf, hinter, in, neben, liber, unter, vor, zwisclien;
sieh § 77,3. Auf welche Frage stehen diese Ortsbestimmungen?

Anmerkung 1. Bei einigen Verben karm mit derselben Praposition der
Dativ oder der Accusativ als Adverbiale des Ortes stehen; bei manchen
andert sich hiebei die Bedeutung einigermafien. Ich klopfe (ivo?) an der Thiire; ich
klopfe (wohin?) an die Thiire. Der Hamster verbirgt, versteckt seinen Vorrath in
der (oder die) Erde. Der Hilmend verliert sich in einem (oder einen) Sumpf. Die
Ritter bauten ikre Burgen auf den Bergen (oder die Berge). Der Vogel lasst sich
auf dem Baume nieder = macht dort sein Nest; er ISsst sich auf den Baum
nieder = schwebt auf ihn lierab.

Der Accusativ ist lebendiger, also poetischer und driickt die Ausdehnung
iiber einen ganzen Gegenstand aus in Fallen wie: Die Truppe lagerte sich auf
der Wiese; sie lagerte sich iiber die Wiese — sie nahm die ganze Wiese ein.
Rosen bliihen iiber seinem Grabe; sie bliihen iiber sein Grab = sie erstrecken
sich iiber das ganze Grab. Er gieng an dem Thore und das Tlior voriiber.

Unterscheidet die Kategorien: Wir scherzten iiber-der Mahlzeit (Adver¬
biale der Zeit); wir scherzten iiber die Mahlzeit (Object). Sie stritten uber dem
Essen, iiber das Essen.

Anmerkung 2. Redensarten. Auf die FtiCe komraen; auf die Beine
helfen; ihm eins auf den Pelz brennen. Die Fenster gehen auf die Gasse. Auf
die Hochzeit, den Bali, ein Glas Wein gehen. — Fr ist iiber alle Berge.

aufier wird mit dem Dativ construiert, mit dem Genetiv (sieh oben I. 1)
und Accusativ nur in gevvissen Verbindungen: AuBer Stand, Zvveifel setzen,
aufier Dienst stellen.

Als Adverb regiert es natiirlich keinen Casus. Alle sind Jcrank aufer Enima.
Er grafite alle aufier mieh. Ich bin mit allen zufrieden aufier mit mir.

H einrich, cleutsche Grammatik f. d. IIJ. Cl. ll
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2.) Als Adverbiale der Zeit:
a n. Es driickt n ur die Beilaufigkeit aus, die eigentliche Zeil -

bestimmung liegt im Accusativ. Er veriveilte an die zehn Jahre im
Auslande. Dagegen durch bis verstarkt: Treu bis an den Tod, bis
ans Ende der Tage.

auf. Napoleon wurde zuerst auf zehn Jahre, dann auf Lebenszeit
zum Consul getvahlt. Auf drei Tage; auf die Nacht, auf den Abend.
Auf diese Iiede (— nachdem dies geredet war) schwieg er.

durch zwei Tage und Nachte, durchs ganze Leben; halbe Nacht,e
hindurch.

iiber. tJber eine leleine Zeit werdet ihr tnich wiedersehen. Ubers
Jahr, den ganzen Tag iiber.

um. Doch hat ikm nie was Grau’n gemacht bei Tage, noch um
Mitternacht. Um den Mittag, um den Abend.

3.) Als Adverbiale der Art und des Grades:
auf den Tod krank, ermatt.et.. Bas Kind ist auf den Namen

seines Pathen getauft. Sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Behenne
mir auf dein Getvissen, auf dein Wort. Vom Guten rede auf das kuhnste
Gutes. Aufs beste, aufs schonste gemacht, aufs warmste empfohlen.
(Dagegen: Aufs Beste darf man wohl nicht hoffen. —■ Object.) Bas
Urtheil lautet auf den Tod. Er dient mir auf besondere Weise.

ohne Bedenken, obne Rueksicht handeln. — Verwandelt folgende
Accusative in Infinitive mit zu und in Adverbien der Art: Ohne
Furcht, ohne Neid, ohne Rueksicht, ohne viele Worte etc.

'iiber alle Erwartung schon; iiber jede Besehreibung erhaben.
4. ) Als Adverbiale des Grundes:
a) der Ursache, des Mittels und Stoffes.
auf. Auf dieses Gestdndnis, Zeugnis, auf diese Aussage etc. (=

= wegen derselben) tvurde er verurtheilt, freigesprochen. Auf Ehre
versichern, jemandem auf Ehre glauben.

durch. Ber Mensch wirkt durch seine Personlichlceit. Durch die
Gunst des Kaisers. Durch der Hande Fleifi.

Merke den Accusativ tvas — warum. Was rennt das Volk?
Was schaust du so wild micli an? (Vergl. den Accusativ des Mafles § 97, 3,
Anmerkung.)

b) der Absicht.
auf. Ber Fuchs geht des Nachts auf Raub aus = um zu rauben.

Er sturzte hinab auf Leben und Sterben.
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Jur Lohn arbeiten — um Lohn zu bekommen. Lernet nicht fur
die Schule, sondern fiirs Leben. Fur das Wohl der Kinder opfern
die Eltern alles. (Dagegen das Object.: Fur das Wohl der Kinder
sorgen). Was gldnzt, ist nur fur den Augenblick gescliajfen.

um Lohn dienen etc. so wie bei fur. Weint nicht um mich.

c) der Bedingung. Doch liegt auch hier das Adverbiale im
Pradicate; die Bedingung auszudrucken ist. die Praposition und ihr
Gasus nur behilflieh.

OIme Saat lceine Ernte. Ohne Gottes Auge beivacht’ der Wdchter
umsonst das Haus. Ohne Segen scheide ich nicht von euch. Ohne
Liebe ware die Welt aller Freuden leer.

d) der Einraumung.
Fur sein Alter ist er noch riistig (vergl. oben: bei seinem Alter).

Fur seine Jugend war er sehr belesen.
Wider — gegen alles Volkerrecht hielten die Turken fremde

Gesandte gefangen.

Abschluss. Was kann als Adverbiale stehen?
1.) Ich schreibe hier, jetzt, fleifiig.
2. a) Wir werden hoheren Orts anfragen. Abends bin ich

inude. Stehenden Fuhes.
b) Sie zogen den Fluss hinauf, stiegen den Berg herab. Ich

arbeite taglich vierzehn Stunden, den ganzen Ta g.
3.) Er ist aul' den Tod vervvundet. 1

Der Infinitiv.
§ 103. Wiederholende Ubersicht.

Bestimmet die Satzglieder, welche der Infinitiv bildet.
1.) Irren ist menschlich. Zu verzeihen ist gottlich. § 83, 2 .

Ersetzet diese Infinitive durch Substantiva.
2. a) Die Zulcunft ist nicht zu fiirchten, sondern abzmvarten —

sie muss, sie soli abgevvartet werden.

1 Besonders eifrige Schiller werden sich ein alphabetisches Verzeichnis allev
Prapositionen anlegen und bei einer jeden angeben : 1.) welchen oder welche
Pasus sie regiert, 2.) welche Satzglieder (syntaktische Kategorien) sie bilden
hilft, und wird 3.) tiberall ein Beispiel hiezu setzen.

11 *
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b) Die versaumte Gelegenheit ist nieht tvieder einsuholen — kann
nicht eingeholt. werden. § 86, 3 . Wie unterscheiden sich dem Gedanken
nach die Satze unter a) und b)?

Ersetzet diese Jnfmitive durch Adjectiva.
3.) Kur derjenige hat das Bedurfnis gelobt zu werden, wem es

anKraft gebricht, sich selber zu geniigen. § 89 , i. Beachte! das Komma.
4. a) Er schdmt sich zu betteln. Die Romer waren begierig, von

Časar immer Neues zu horen. § 91 , 3 .
b) Erst im Mannesalter lernte Karl der Grofie schreiben. Leme

gehorchen, damit du dereinst verstehst zu befehlen. § 96 .
c) Ich erschrecke nicht, die Wahrheit zu sagen. Ich bin stets bereit,

ZU helfen. § 100, Anmerkung 3.

§ 104. Die Wortfolge im erweiterten Satze.

1.) In der geraden Wortfolge steht das Subject mit seinem Attri-
bute an der Spitze, darauf folgt das bestimmte Verb, dann das Objeet
im Dafiv, hierauf das im Accusativ. Der Diener des Hauptmanns
gub dem Hunde das Futter. Der Nominativ oder die erste Endung
steht an der ersten, der Genetiv oder die zvveite Endung an der
zvveiten, der Dativ oder die dritte Endung an der dritten und der
Accusativ oder die vierte Endung an der vierten Stelle.

2.) Das Personenobjeet geht also dem Sachobjecle voran. Karl hat
seinen Freund einer Luge beschuldigt. Salomon bat den Herrn um
Weisheit.

3.) In zusammengesetzten Zeiten steht das Particip am Ende.
Der Diener des Hauptmanns hat dem Runde das Futter gegeben
(nicht: hat gegeben dem Hunde das Futter).

Ebenso der erganzende Infinit.iv. Der Hund ist in allen Zonen
des Erdballs zu finden. Wir sollen auch unsere Feinde lieben.

4.) Das Adverbiale der Art steht immer vor dem aussagenden
Verb (nicht vor dem Hilfsverb). Unsere Truppen haben den Feind
mit grofier Kuhnheit angegriffen und ihn vollstandig geschlagen.

5.) Die iibrigen Adverbialien stehen vor dem der Art. Die Zeit-
bestimmung geht der Ortsbestimmung voran. Der Eigenthiimer einer
Renthierherde muss der zweckmaj]igeren Erndhrung tvegen dieselbe
mehrmals im Jahre auf neue Weidepldtze treiben.

6.) Will man ein Satzglied besonders hervorheben, so stellt man
es an die Spitze des Satzes und betont, es, ihm folgt das Verb; es
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Iritt also verkehrte Wortfolge ein. Len frohlichen Geber hut Gott
lieb. Ernst ist das Leben, heiter die Kunst.

Anmerkung. Wird aber der attributive Genetiv des Subjectes hervorgehoben,
so bleibt die Wortfolge die gerade, Des Vaters Segen baut den Kindern Hauser.

7.) Verkehrte Wortfolge tritt auch in Fragesatzen ein. a) Frage
nach dem Pradieate (Es segelt das Schiff): Segelt das Schiff?
Stiirzt Bhodos unter Feuersflammen? b) Frage nach einem anderen
Satzgliede: Wohin segelt das Schiff? Len ersten Preis hast du er-
rungen? (Ja. den ersten.)

Welches Wort wird stel,s vorangestellt?
Die Dichter haben eine groBere Freiheit in der Wort.foIge. Viel

Wunderdinge melden die Muren alter Zeit von preiswerten Helden.

§ 105. Einige Hauptregeln der Betonung.

Welche Satzglieder werden betont?
1.) Ich lese. Ich lese Bucher. Ich liebe schone Bilder. Ich lese

die Bucher des Vaters. Ich lese die Bucher meines Vaters. Ich lese
gern. Ich lese gute Bucher gern. Ich lese die Bucher meines Vaters
mit allem Eifer.

In der gewohnlichen Wortfolge wird immer das spatere Satzglied
betont.

2.) Richtig betont sind also: 1
a) Laue Liifte, sanfte Winde, gute Worte, treue Freunde ;
b) du musst glauben, du musst hoffen; ich will wissen, du

solist schweigen, er kann rechnen;
c) du wirst gehen, er ist gefallen, sie hat gesungen;
d) des Vaters Segen, der Mutter Fluch, der Kinder Gluck,

der Eltern Freude; ferner: der Segen des Vaters, der Flucli der
Mutter, das Gluck der Kinder elc.

Zu b) und c). Die Betonung bleibt dieselbe, auch wenn der
Tnfiniliv oder das Particip vorantritt. La du glauben musst, weil
ich wissen ivill, indem er rechnen kann. — La du gehen wirst,
weil er gefallen ist, wenn sie gesungen hat.

1 In Krain hort man oft unrichtig betont a) das Adjectiv vor dem Substantiv,
b) das unvollstandjge Verb, c) die Hilfszeitworter, d) den voranstehenden Genetiv.
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Fernere Beispiele. Zu Wasser und LandjaufSchritt und Tritt, mit
Feuer und Schtoert. — Essen und trinken, plaudern und spielen,
sich sorgen und arbeiten. — Hoeh und niedrig, jung und alt. —
Er spridit laut und verstandlich, behauptet alles kurz und ent-
schieden etc. Liebe Vater und Mutter. Leih gutem Katke dein Ohr.
Gebet dem Hungrigen Speise, dem Durstigen Trank (sieh § 104, 2).
Gib Speise dem Hungrigen, Trank dem 'Durstigen, Trost dem
Betriibten. Der Sohn meines Bruders Franz venvaltet die Guter
des Grafen. Der Sohn meines Bruders Franz vericaltet die Guter
des Grafen Larisch.

Anmerkung. Du solist dem Bedrdngten dein Ohr leihen, dem Durstigen
Tronic spenden, dem Betriibten Trost zusprechen.

Das Accusativobject behiilt den hoheren Ton dem folgenden Infinitiv gegen-
iiber.

3.) Er fand kleine Steine. Er fand gldnzende Steine. Zusam-
mengezogen: Er fand kleine, gldnzende Steine. Die Mutter schrieb
mir einen langen, herzlichen Brief. Breite und machtige Strome.
Man betont nicht: Kleine und glanzende Steine etc. Das ersle
Attribut hal im Verhaltnis zum zweiten einen etwas gebobeneren
Ton. Ebenso der erst.e Genetiv: Des Vater s und der Mutter Segen;
der Freunde und der Nachbarn Hilfe. (Dagegen: Die Hilfe der
Freunde und der Nachbarn etc.)

4.) Bekanntlich wird das Best.iinmungsworf. betont:
Freundeshilfe, Elternliebe etc. Ausnahmen: Weihnachten,

Wachholder etc.
5.) Gegensatze werden immer betont.
6.) Um richtig zu lesen, theile man sich liingere Satze in Wort-

gruppen, in denen nach obigen Regeln das letzte Wort betont wird.
Ubung macht auch liier den Meister.

Einst weidete ein Hirt | aus dem Dorfchen Sittendorf \ seine
Schafe | am Fufie des Kgffhausers. ■— Im Jahre siebzehnhundert
siebenzig | erriclitete Herzog Karl von Wiirtemberg \ auf der
Solitude | unter dem Namen «militdrisches Waisenliaus» | eine
Erziehungsanstalt filr Sohne armer El tern, \ hauptsachlich fiir Soline
von Officieren.



II. Abtheilung.

Fiir die vierte Classe.





Allgemeine Stilistik.

§ 106. Einleitung.
1.) Die Stilistik ist die Lehre vom Stile. Stil (griecbisch aTvlog,

lateinisch stilus) hie B bei d en Alten der Griffel, mit welchem sie
die Schriftzeichen in Wachstafelchen druekten, und in ubertragener
Bedeut.ung (sieh § 11, 3 ) die Schreibweise.

Vergleiche die Satze: Er hat einen guten Stil und er fiihrt eine gute Feder =
= er versteht es, seine Gedanken gut auszudriicken, gut darzustellen.

Anmerkung. Stil im weitesten Sinne bedeutet aueh die Darstellungs-
weise des Kunstlers. Man spricht von einem romanischen, gothischen etc. Stil in
der Baukunst, von einem Stile der niederlandischen, italienischen etc. Maler,
vom Mozarfschen, Beethoven’schen etc. Stil in der Musik.

2.) Allgemeine Stilistik. Jene spraehlichen Gesetze, die
jeder Schriftsteller und Redner beobachten muss, bilden die all¬
gemeine Stilistik. Sie zerfallt: A. in die Stilistik des einfachen Satzes,
welche die Wahl und Fiigung der Worter vortragt, B. in die Stilistik
des zusammengesetzten Satzes, und diese wieder: 1. in die Stillehre
der coordinierten und II. der subordinierten Satze. Sie zeigt, welche
von den verschiedenen Satzformen gevvahlt und wie sie aneinander
gefiigt werden sollen.

3.) Besondere Stilistik. In allen diesen Stiicken werden sich
der Prosaiker, der Dichter und der Redner einigermaBen unter-
scheiden; es gibi, einen prosaischen, einen poetisehen und einen
rhetorisehen Stil.

Anmerknng 1. Stil im engsten Sinne. Die schreibenden und sprechen-
den Personlichkeiten unterscheiden sich wieder je nach ihrer eigenthumlichen
Natur (Individualilat) in der Wahl und Fiigung der Worter und Satzformen.
Man pflegt zu sagen: Schiller hat einen andern Stil als Goethe, Cicero einen
andern als Demosthenes etc. Stil im engsten Sinn ist Ausdruck der geistigen
Eigentliumlichkeit des Schriftstellers oder Redners. Der gelehrte Franzose Buffon
(spr. Biiffong) sagte: «Der Stil ist der Mensch selbst.»
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Anmerkmig 2. Stil einzelner St and e. Inwieferne die Schreibvveise
einzelner Stande Eigenthiimlichkeiten in der Wahl und Fiigung der Worter und
Satzformen aufweist, spricht man von einem Kanzleistile, von einern militarischen,
von einern kaufmannischen etc. Stile. Doch beruhen manclre von diesen Eigen-
thumlichkeiten nur auf Willkiir und sprachlichen Verirrungen.

Anmerkung 3. Mit der Lehre vom poetischen Stile darf man nicht die
Poetik, mit der vom rhetorischen Stile nicht die Rhetorik verwechseln. Jene
lehrt die Gesetze der Dichtkunst, diese die Gesetze der (sogenannten) Redekunst. 1

4.) Wir werden nur die allgemeine Slilislik behandeln, dabei
aber auf die poetische und in naheliegenden Fallen auch auf die
rhetorische Schreibweise Riicksicht nehmen.

§ 107. Die Haupterfordernisse des Stiles.
1. ) Wer spricht oder schreibt, will verslanden werden; Ver-

standlichkeit ist die obersle Forderung an den Stil.
2. ) Wer zuhort oder liest, will nicht unangenehm beruhrt werden;

einern Stotternden z. B. hort niemand gerne zu: das zweite Haupt,-
erfordernis eines guten Stils ist demnach Wohllaut, ein angenehrner
Fluss der Rede (Redefluss).

Alle anderen Postulate leiten sich aus diesen zweien ab.

A. Aus der Stilistik des einfachen Satzes.
§ 108. Sprachrichtigkeit.

Eigenthiimlichkeiten im Ausdruck (in der Wahl und Fiigung der
Worter) machen die Rede unverstandlich und miissen dem allgemein
Gebrauehlichen Platz machen. Regel: Rede und schreibe sprach-
richtig, d. h. wie alle Gebildeten deines Volkes. Daraus
ergeben sich besondere Stilregeln.

Stilregel 1. Vermeidet unnolhige Fremdworter, d. h.
solche, fur die es ebenso gute und bessere deutsche Worter gibt.
Halbgebildete wollen sich durch den Gebrauch fremder Worter den
Schein der Gelehrtheit erwerben, verstoBen gegen die beiden obersten
Grundsatze des guten Stils und verfallen dem Lose der Lacherlicbkeit..

1 Die Kunst beschaftigt sich mit dem Schonen und will gefallen; der Redner
beabsichtigt, seine Zuhorer zu zvveckdienlichem Ilandeln zu bewegen, er iibt
keine Kunst aus. (Mit dem Worte «Kunst» wird gar viel Missbrauch getrieben;
spricht man doch sogar von einer Kochkunst.)
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Einige Beispiele aus Zeifungen:
Durch die exorbitanten Velleitaten seiner jiingsten Exspectorationen

kat sich der Herr Deputierte stigmatisiert. Die Commission inspicierte
das game Inundationsterrain. Wir tverden ilm candidieren, weil er die
complete Qualiftcation besitzt, als Director die Rentabilitdt unserer
Etablissements zu forcieren. Seitdem das Institut mit der Sanierung
der Balin eine Provision von drei Millionen ins Verdienen gebracht
kat, etc. (Auch dieses Pradicat «stigmatisiert» den schlecht unter-
richteten Schreiber, oder wie er sagen wiirde: Scribenten.) Die Machte
planen gegen Griechenland coercitive Maflnahmen. Primaivare, Prima-
sorte, hochprima Qualitdt u. dgl. m.

Anmerkung 1. Von den Fremdwortern sind die Lehnworter zu unter-
scheiden; sie wurden in friiheren Sprachperioden aufgenommen und sind ein-
gebiirgert, z. B. Altar, Flamme, Fenster, Clavier, Nase etc. 1

Anmerkung 2. Fast unentbehrlich geworden sind viele sogenannte
technische Ausdriicke (Fachbezeichnungen) der Kunste, IVissenschaften, Gewerbe
und des staallichen, besonders parlamentarischen Lebens, z. B. Monopol, Budget,
Deficit (Abgang), Virilstimme, Ministerium, Debatte etc.

Unnothig ist es, in den Zeitungen die Todeskrankheit der Verstorbenen mit-
zutheilen, wenn dies in griecbischer oder lateinischer Sprache geschieht; denn
wer versteht es? Z. B. Bronchitis (Entziindung der Luftrohrenaste), Eklampsie
(P’raisen), Vitium cordis (Herzfehler) etc.

Zu beklagen ist, dass die Erfinder fur ihre Werke lieber fremde als deutsche
Bezeichnungen wahlen, z. B. Coniferensprit (Fichtengeist), Gicktfiuidum (Gicht-
wasser).

Anmerkung 3. Haufig gebrauchte und leicht verstandliche Frerndw6rter
sind auch dem besseren Schriftsteller wilIkommen, wenn er durch sie die oftere
Wiederholung des deutschen Ausdruckes vermeidet (sieh z. B. oben § 107:
Forderung, Erfordernis, Postulat), oder wenn sie das Ding klarer und vielseitiger
bezeichnen als die deutschen.

Stilregel 2. Vermeidet veraltete Worter (begehet. keine
Archaismen2), wie: zwo, ziveen, sintemal, alldieweil, um dass (stati:
um zu mit folgendem Infinitiv), itzt, gelahrt, das Trum etc.

Zum Zwecke humoristischer Darstellung ist jedoch der Gebrauch derartiger
Worter gestattet. So fiir wenn kommt nur noch bei Dichtern vor. So du hdmpfest
ritterlich, freut dein alter Vater sich. So du Barmherziglceit vom Himmel hoffest,
so erzeig’ sie uns.

1 Die Verdeutschung dieser deutschgewordenen Worter klingt komisch. Philipp
von Zesen (f 1689) iibertrug Nase mit Loschhorn, Fenster mit Guchloch, Clavier
mit Schivarziveifistabklimperkasten etc.

2 Von dpy_ato;, alt.
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Dagegen sollen die deutschen Ausdriicke gebraucht, werden, welche
die Schriftsteller aus den wiedererschlossenen Werken der ersten
Bliite unserer Literatur aufgenommen haben, z. B. Er war ein tapferer
Degen, ein kiihner Recke — Held; Minne — Liebe, das Gezwerge =
— verkriippelter Zwerg, das Ingesinde — die Hausdienerschaft, das
Getvaffen, der Tann elc.

Stilregel 3. Vermeidet landsehaftliche Ausdriicke
(begehet keine Provincialismen), wie Unorke stali Gurke, Verkdltung
statt, Erkiiltung oder Verkiihlung, die Dom slatt der Dom oder die
Domkirche; er trdgt Spiegel statt Brillen; auf die Leiche gehn statt:
zum Leichenbegangnis etc. etc.

Anmerkung. Der Gebildete verachtet jedoch die Mundarten (Dialecte) nicht,
wenn er auch ihre Anwendung in der Schrift vielleicht bedauert; sie sind das
Quellengebiet, welchem die Schriftsprache entstammt, und aus dem sie stets
wieder neues Leben erhalt. Doch nur den bedeutenden Schriftstellern gebiirt
das Recht, landsehaftliche Ausdriicke in die Schrift einzufuhren. 1

Stilregel 4. Vermeidet die Bildung neuer Worter. Auch
diese bleibt das Vorrecht der grotien Geister, welche durch gl ti ok¬
lic h e Neubildungen (Neologismen) die Sprache vor Erstarrung
schiitzen. '2

Verbesserung einiger verwerflicher Neubildungen:
Der Vorwartsmarsch, Riickwartsmarsch (Vormarsch, Riickmarsch), Klein-

kinderbewahranstatt (Kinderbewahranstalt und noch besser: Kinderhaus oder
Kinderheim), Jetztzeit (ist schwer auszusprechen: Gegen\vart), solchergestaltig
(derartig). Verbessert: schlechthinnig, letzthinnig, imrnerfortig, die beschlag-
nahmten Gegenstande. Es ist darauf zu achten, dass jede Flasche mit nebiger
Schutzmarke versehen sei. (Neben dieser Ankiindigung [Annonce] ist die Schutz-
marke abgedruckt.) Unvoreingenommenheit.

Anmerkung. Unrichtige Anwendung von Neubildungen kann den Satz un-
verslandlich machen, z. B. Der liedner ivar dafilr, dass durch Nichtabschluss
einer ungiinstigen Convention der Schutz der heimischen Landivirtschaft bethatigt
irerde; richtig: Der Redner war dafilr, dass nicht durch Abschluss eines ungiin¬
stigen Vertrages (wie man ihn plante) die heimtsche Landivirtschaft geschadigt
werde; klarer: Der Redner utiinschte, es moge die heimische Landivirtschaft geschiitzt
und deshalb der beabsichtigte Vertrag n i c h t geschlossen werden.

1 Vor 200 Jahren galten noch als tadelnswerte Provincialismen: diister,
drohnen, dreist, staunen, der Schrein u. a. m.

2 Neologismus von Wo;, neu, ungewdhnlich, und X(5yo;, sprachlicher Ausdruck.
Vor 100 Jahren kannte man nicht die Ausdriicke: ernpfindsam, Nutzanwendung,
Zartgefiihl, Urbild, Sternwarte (man sagte: Observatorium), furchtlos, Sterblich-
keit, Gemeinplatz (man sagte: locus communis) etc. Ein ganz junges Wort ist
Sommerfrische. — Schlechte Neubildungen hat das Volk entweder nicht an-
genommen oder wieder fallen lassen.
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Stilregel 5. Vermeidet wo unoglich hartklingende Worter.
Verbessert folgendeEntlehnungen aus Zeitschriften und Schiiler-

arbeiten.
In Revolutionen sind die Weiber am barbarischsten (sieh §42, 4. a, t). Die

Gleichgiltigkeit ist ein um so unverzeihlicherer Fehler, als etc. Die Deputierten
zeigten sich von der patriotischsten Stimmung beseelt. Es herrschten dort die
patriarchalischsten Zustande. Ein Ziegenhirt ist ein uncivilisierterer Mensch als
ein Schafhirt.

Stilregel 6. Mehrere einsilbige Worter von gleicher
Betonung nebeneinander machen die Rede holprig, z. B. Man
lioffte das Gegentheil, da das Hans dies jetzt wohl nicht thun wird,
stati: Man hoffte, das Haus (der Abgeordneten) werde dies unter-
lassen. (Jetzt dies sieh Stilregel 7.)

Verbessert: Er wunderte sich, wie sie, die sie es doch selbst gesehen
habe, das bezweifeln konne. Das gilt auch fiir das, was er jetzt sagt. (Zeitung.)
Je mehr Kraft man in sich fiihlt, desto inehr soli und muss man thun. (Schiiler-
arbeit.) Es tliut dies umsomehr notli, als das Volk das Vertrauen besitzt etc.

Anmerkung. IJngleich beton te einsilbigeWdrter diirfen nebeneinander
stelien und kommen in Gedichten ofter vor. Z. B. Wer nie sein Brot in Thrdnen
afi etc. Kr setzt' ihn an, er frank ihn aus. O Trank voli silfier Lahe. — Ergehfs
euch trohi, so denlet an mich.

Stilregel 7. Die Haufung gleicher Consonanten und
Vocale (die Alliteration und Assonanz) ist wie der Reirn in der
Prosa zu vermeiden.

V erbessert: Solite sie sehon gestern das Zeitliche gesegnet haben, so etc.
Schatzest du den Starken, so darfst du stolz sein. Wenn man das dann und
wann ansieht, so etc. Man kann das Schaf vora WollfraC abhalten, wenn man
ihm siiDes Futter reicht. Jede Stunde muss der Arzt bereit sein, seine Kunst
auszuiiben.

Nur laut.es Lesen des Niedergeschriebenen macht. uns aufmerk-
sam, ob es einen angenehmen Wechsel von Vocalen und Consonanten
ent.halt oder nicht. In Gedichten ist. derselbe geradezu unerlasslich.
Achtet nun auf ihn in der Lectiire.

Anmerkung. In der Poesie diirfen Alliterationen und Assonanzen vor-
kommen. Naheres hieriiber spiiter.

Bisweilen zwingt uns der Dichter durch eine hart klingende lliiufung von
Consonanten langsam zu lesen und bei dem Bilde liinger zu verweilen. Es zittert
der blSuliche Mondlichtglanz. Zu weich und zu fluchtig wilre Mondenglanz.
Herbraust’s wie ein Gewitter schier. (Komer.)

Stilregel 8. Vermeidet leere Formworter, wie: ist, hat,
befindet sich, sieht man etc. Erselzet, dieselben durch Inhaltsvrerter,
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d. h. solche, die eine bestimmte Vorstellung erwecken. Mit andern
Worten: Strebet. nach Plastik. 1

Der Barsch wird bis einen FuJ3 lang und zwei bis dret Pfund
schwer; besser: Der Barsch erreicht eine Lange von etc. Er hat
ziemlich grofe, karte Schuppen, der Aal aber hat eine diclce, dufierst
schlilpfrige Haut ; besser: Die ziemlich groben und harlen Schuppen
des Barsches stecken so fest in der Haut, dass sie arn besten mit
einem Reibeisen entfernt werden, hingegen ist. die glatte Haut des
Aales sprichwort.lich geworden. Im Parlc ist ein Teich. Daneben
(neben dem Park oder dem Teiche?} stehen viele Banke. Es befinden
sich auf dem Teiche zwei Kahne, ivorauf (auf dem Teich oder den
Kiihnen?) man spazieren fdhrt. Auf einer Anhohe steht ein Gloriette.
Dort hat man eine wunderschone Aussicht. Besser: Die (Jange des
Parkes empfangen von einem Teiche sanfte Kiihlung. Dieselbe un-
mittelbar zu genieben, laden uns mehrere Banke an seinem Ufer ein.
Von ihnen aus sehen wir zwei Kiihnen zu, die, von einer frohlichen
Gesellschaft gerudert, stolz iiber die ruhige Flache dahingleit.en.
Gewiss besuchen wir das Luslhauschen (sieli Stilregel 1) auf der An¬
hohe, um das Auge an einer wunderschonen Aussicht zu ergotzen.
—- Tiefe Stille herrscht (nicht: ist) im Wasser, ohne Regung ruht
(nicht: ist) das Meer.

Um dem Stile Plastik zu geben, bedienet euch der Tropen.
Wiederliolet jedenfalls die Paragraphen 11, 33, 63.

Stilregel 9. Vermeidet unnothige Wiederholungen. Er
arbeitet mit Lust und (mit) Ausdauer.

1.) Besonders haufig kehren in Schiilerarbeiten die leeren Form-
worter wieder; und in der Auseinanderlegung von Sentenzen, d. h.
spruchiihnlichen Satzen allgemeinen Inhaltes, lindet sich alle Augen-
blicke das Wort Mensch. Ersetzet. es durch iv ir, und ihr werdet.
durch diese theilnehmende Gleichstellung beim Leser oder Horer
Vertrauen erwecken; selzet ferner: die Sterblichen, die Erdgebornen,
mr Adamslcinder etc.; sieh § 11, 3.e.

Verbessert: Der Mensch muss sich dem Gesetze fiigen; denn, wenn
ein Mensch ungebunden dichten oder im Leben ohne Rucksicht auf die Gesetze
handeln will, so wird er die Vollendung nicht erreichen. Nur diejenigen Men-
schen, welche etc.

1 Plastik von formen, bilden, anschaulich machen, daher Anschau-
lichkeit durch Formen und Bilder.
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2.) Zu den unnothigen Wiederholungen gehoren:
a) die Tautologie 1, welche denselben Begriff durch zwei gleich-

bedeutende Wort.er bezeichnet.. Es war alles stili und ruhig. Im
ganzen Bezirke dieser Gegend. Sei gegen jedermann, ja gegen
ali e Menschen hoflich. Wo liegt die Tautologie in: Icli meide ihti
und geh’ ihtn aus dem Wege. Er musste nothwendig verreisen. Er
erlaubte, dass wir singen durften. Ich hin niclit imstande, kommen
zu konnen. Die Todesnachricht von dem Hinscheiden des Freundes.
Hieranwesenhe.it, Prufungsexamen, Vocalgesang, mogliche Eventualitdt,
falsche Illusion u. dgl.

Anmerkung. Meidet also besonders die H&ufung synonymer, d. h.
gleichbedeutender oder sinnverwandter Worter, wie: Er ist ein teahrer, echter
und aufrichtiger Freund, der mir lieb und theuer ist.

b) der Pleonasinus. 2 Er ist mit der Tautologie eng vervvandt
und besteht in einer unnothigen Erweiterung des Begriffes. Ein alter
Greis, nasser Fegen. Er fuhr weiter fort zu reden. Wo liegt der
Pleonasmus in: Ein Regen, der vom Hitnmel fiel. Infolge eines statt-
gefundetien Zwistes. Nacli einer abgehaltenen Conferenz. Das Haas
bejindet sich in gutem Bauzustande. Karl und Hans waren Briider ;
beide stammten von armen Eltern ab. Der Oheim nahm skli des
jungen Knaben an. Die vielen Gdrten, an denen die Stadt so reich
ist. Das kostbare Gestein bildet steil abfallende, den See begrenzende
und vom Wasser benetzte Uferwande. (Hier kommen zwei Pleonas-
men vor.)

Anmerkung 1 . Das Volk bezeichnet gern einen Begriff mit zwei Wortern,
wo sein Recht oder seine Ehre ins Spiel kommt, oder wenn das Gemiitli sonst-
wie aufgeregt ist. Grund und Boden, in Ketten und Banden, hinter Schloss und

■ Ttiegel, mit Fug und Recht. Besonders haufig sind altiterierende, assonierende oder
sich reimende Ausdriicke (sieh Stilregel 7); sie erzeugte der poetische Sinn des
Volkes. Mit Schimpf und Schande, ilber Stock und Stein, auf Schritt und Tritt,
mit Sang und Klang, in Saus und Braus, u-eit und breit, lioffen und harren,
schalten und icalten etc.

Anmerkung 2. Wie der volksthumlichen liegt bisweilen auch der dichteri-
schen Sprache daran, durch eine gewisse IVortfiille den Gedanken des Lesers

1 Die «Wortahnlichkeit», von rautd, dasselbe, und Xe'ysiv, sagen. Ilire beiden
Wor!er sagen dasselbe.

2 Der «Wortiiberfluss», von Jtleovijetv, rnehr werden, als nothig ist, und
dieses von juliov, mehr.
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langere Zeit bei einem Begriffe festzuhalten, um ibn recht anschaulich zu machen
und Eindruck hervorzubringen.

Gottlob, dass ich singen und, sagen kann,
Zu singen und preisen den braven Mann. —

Von beiden Ufern hier und dort,
Von beiden Ufern riss der Fluss
Die Pfeiler sammt den Bogen fort.

Die karte Eiclie, die tveiche Linde, itn žarten Kindesalter, das gebrecliliche
Greisenalter, das duftende Veilchen, der priichtige Balast. Dergleichen Adjectiva
sind keine Pleonasmen.

Anmerkung 3. Aus obgenanntem Bestreben enlstehen wirksameWieder-
holungen. Ach, die Gattin ist’s, die theure, ach, es ist die theure Mutter. TVer
nicht stark genug ist, ein groJSes Ungliick zu tragen, toie tvill er stark genug sein
zu einem grofen Glitcke? Und immer hSher schiooll die Flut, und immer tanter
schnob der Wind, und immer tiefer sank der Muth. O lieb, so lang dti lieben
kannst, o lieb, so lang du lieben magst. Da schlug der Greis die Saiten, er schlug
sie wundervoll, dass reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schiooll.

Mit dem wiederkehrenden Worte verbindet sich ein neuer Begriff oder eine
fernere Aussage.

Anmerkung 4. Nothwendige Wiederholung. Vom Minister und vom
Abgeordneten Doctor N. umrde vorgeschlagen. Hier ist von zwei Personen die
Rede. Ebenso in: Der Minister und der Abgeordnete Doctor N. schlugen (aucli
schlug) vor. Dagegen: Vom Minister und Abgeordneten Doctor N. umrde vor¬
geschlagen; oder: Der Minister und Abgeordnete Doctor N. schlug (keinesfa)ls:
schlugen) vor. Hier ist eine und dieselbe Person Minister, Abgeordneter und

. Doctor.
Anmerkung 5. Die doppelte Verneinung ist im Deutschen eine ver-

starkte Verneinung, nicht aber wie im Lateinischen eine Bejahung. Ich hale keine
Zeit nicht.

c) Der entgegengesetzte Feliler besteht in der Auslassung'
nothwendiger Wort.er.

Verbessert folgende Ankundigungen einer Zeilung:
Ein Bierkeller ist wegen Altersschwache (wessen?) zu vermieten. Ein eng-

lischer Hiibnerhund ist wegen Eintritt (wessen?) ins Militiir zu verkaufen. Der
Tagldhner S. wird aufgefordert, seinen Aufenthaltsort anzuzeigen, damit wegen
Theilung seiner verstorbenen Mutter (des Nachlasses seiner verstorbenen Mutter)
verhandelt werden konne (richtiger: kann).

Anmerkung. In Schiilerarbeiten und Zeitungen, besonders Telegrammen,
finden sich sehr haufig Feliler gegen die richtige Slellung der Satzglieder, sieh
§ 103; sie andern den Sinn des Satzes. Leset die folgenden Satze mit richtiger
Betonung, und ihr werdet die Fehler in ihnen sofort bemerken.
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Der Barsch, welcher haufig des Fleisches wegen gefangen wird, ist deshalb
in maneken Fliissen fast ausgestorben. (Haufig des Fleisches wegen, bisvreilen
aber auch wegen — was ? — Richtig: . . . welcher seines schmackhaften Fleisches
wegen haufig gefangen wird, etc.) Ein Schreiben des Prinzen protestiert gegen
die Austveisung als Oberhaupt der Familie. (Ist die Ausweisung das Oberhaupt?
Richtig: Als Oberhaupt der Familie protestiert der Prinz etc,) Man hann Un-
ruhestifter nicht im Reiche brauchen (aber sonstwo? Richtig: Unruhestifter kann
man im Reiche nicht brauchen).

Viele Stilregeln des einfachen Satzes habt ihr in der Formenlehre kennen gelernt.

B. Stilistik des einfach zrisanimengesetzten
Satzes.

§ 109. Wiederholen.de Ubersicht.
I. Wie viele Arten zusammengesetzter Satze gibt es? (Sieh I. Band § 122.)
1.) Der Mensch braucht icenig, and an Leben reich ist die Natur.
2. ) Der Pfeil des Schimpfs Tcehrt auf den Mann zuriick, der zu verumnden

glaubt.
II. 1.) Wie vielfach kann die Satzverbindung sein?
a) Es soli der Sdnger mit dem Konig gehen, sie beide ivohnen auf der Mensch-

heit Hohen.
b) Edle Sdnger machen Konigen den dilrren Scepter bliihn, ste flechten den

unsterblich griinen Ziveig des Lebens in die unfruchtbaren Kronen, sie stellen
herrschend sieh den Herrschern gleich, aus leichten Wunschen bauen sie sich
Throne, und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich; dram soli der Sdnger mit
dem Konig gehen etc.

2.) Wie vielfach kann das Satzgefiige sein?
a) Es leben Gotter, die den Hoclimuth rachen.
b) Der ist ein Rasender, der nicht das Glilclc festhdlt in unaufloslicher Um-

arrnung, ivenn es ein Golt in seine Iiand gegeben.

I. Stilistik der Coordination.

§ no.
Auf welche "VVeise. kann die Beiordnung geschehen?
a) Das ist die Ordnung, so uiill es. das Recht.
b) Das ist die Ordnung, und so mili es das Recht.

Die Coordination ist dreifach: 1.) einfach verbindend, copulativ.
Das Bindewort und bezeichnet ihren Charakter. IVelehe sonstigen Con-
junctionen gehoren hieher?

Heinri c h , deutsche Grammatik f. d. IV. Cl. 12
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1.) Stilregel 10. Die Geschichte der Spraehe zeigt, dass dic
Satzverbindung alter ist. als das Satzgefuge. Noch heut-
zutage bedient sich das Volk und mit ihm der Dichter lieber der
Haupt- als der Nebensatze.

Aufgabe. Verwandelt die folgenden Satzgefuge in copulative Satzverbin-
dungen. Als ich hungrig war, habt ihr mich nicht gespeist; als ich nackt war,
habt ihr mich nicht bekleidet. Wenn du es wagst (setzet den Imperativ), so
stirbst du. Obgleich ich den Feind sah, erschlug ich ihn doch nicht. Obgleich
wir ihn so instandig baten, liefi er sich doch nicht enveichen.

Stilregel 11. Alter als der Gebrauch von Conjunctionen ist die
bloBe Nebeneinanderstellung der coordinierten Satze, mit anderen
Worten: Das Asyndeton ist alter als das Syndet.on. Das
Volk und mit. ihm der Dichter liisst, auch jetzt noch die Bindeworter
gern weg.

Aufgabe. Setzet die copulativen Conjunctionen, und ihr vverdet bernerken,
dass die Spraehe an poetischer Kraft verliert, dafiir aber an pro-
saischer Genauigkeit gewinnt. — Der Alte hat’s gerufen, der Himmel hat’s
gehort. Das Leben ist nur ein Moment, der Tod ist auch einer. Es lauten alle
Glocken, es donnern die Kanonen, das Volk jubelt: der Kaiser kommt. Dir ist
es ewig Scliande, mir beugt’s das graue Haupt.

2.) Die Verbindung ist. zugleich entgegenstellend, ad ver sat iv.
Ihren Charakter bezeichnen die Conjunctionen aber, oder, nicht nur
— sondern auch. Welche sonstigen Conjunctionen gehoren hieher?

Aufgaben. 1.) Verwandelt — gemaO der Stilregel 10 — die folgenden Satz¬
gefuge in adversative Verbindungen; die Rede wird an Kraft gewinnen. — Wahrend
das Wort todt ist, macht der Glauhe lebendig. Wie der Mann nach Freiheit
strebt, strebt das Weib nach edler Sitte. (Lasset im zvveiten Satze das Pradicat
weg.) Wahrend sich der Mensch iiber alles zum Herrn machen kann, bezvvingt
seinen Sion kaum die Noth und lange Zeit.

2. ) Lasset nun in diesen Satzen — der Stilregel 11 gemafi — auch die ad-
versativen Bindevvorter weg.

3. ) Setzet ihr in den folgenden asyndetischen Verbindungen adversative
Conjunctionen, so wird die Spraehe an Poesie und volksthiimlicher Kraft ver-
lieren, an prosaischer Bestimmtheit gevvinnen. — Nicht der laute, — nur der
gerechte Tadel kann verletzen. Drei Worte nenn’ ich euch inhaltsschwer, sie
gehen von Munde zu Munde; doch kommen sie nicht von auOen her, — euer
Inneres gibt davon Kunde. Wir sind nicht bloC sinnliche,' thierische Geschopfe,
— wir haben eine hohere Bestimmung.

Anmerkung 1. Dagegen wiirde die Weglassung von sondern eine Schwachung
herbeifuhren in: Wir sind niclit Leiler, sondern u>ir hal en Leiler; denn
hier . muss der Gegensatz mit prosaischer Bestimmtheit hervorgehoben werden.
Ebenso in: Ans Schwankende geicShnt der Mensch sich leicht, doch nur im
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Dauernden geicinnt er Frieden. Theuer ist mir der Freund; doch auch den Feind
leann ich nutzen. — In Schillers Poesien findet sich die Conjunction doch sehr
haufig.

Anmerkung 2. Dieses Kind darf sich nicht anstrengen, sonst wird es krank
— oder es wird krank. Man muss ihn tapfer greifen, sonst halt er nirgends
stand. Der Satz vor sonst hat auch condicionale Bedeutung: Wenn das Kind
sich anstrengt, so etc.

3.) Die Verbindung ist zugleich begrirndend, causal. Ihre eharak-
teristische Conjunction ist denn. Hieher sind auch die folgernden
(consecutiven) Bindeworter zu zahlen: daher, deshalb etc.

Aufgabe. (Sieh Stilregel 10.) Venvandelt in caurale syndetische Satzverbin-
dungen: Weil du gesunde FiiCe hast, krieche nicht. Nimtn mir das Leben, da
du mir den Ruhm nahmst (sieh Stilregel 6). Ehret die Frauen, weil sie himm-
lische Rosen ins irdische Leben ilechten. Da ein tiefer Sinn in alten Brauchen
wohnt, muss man sie ehren.

Lasset nun bei den Satzverbindungen auch die causale Conjunction weg,
so erhalten sie die Form, in welcher sie beim Dichter zu finden sind.

Stilregel 12. Die Prosa wirkt, auf den Verstand, wie
die Poesie auf das Gemiith. Sie strebt vorzugsweise nach
Deutlichkeit, und zwar nicht nur in der Wahl des Ausdruckes,
sondern auch in der Verbindung der Satze, und bedient
sich deshalb der Conjunctionen; ja sie zieht das scharfere
toeil dem schwacheren denn vor. Du solist, weil ich es mili.

Aufgabe. Selzet weil in; Er steigt auf kein Pferd mehr, er ist einmal von
einem heruntergefallen. Du vvillst keinen Wein kaufen, denn er ist im Preise
gestiegen. Ich kam nicht, ich war krank.

Naheres bei den Causalsatzen.

Stilregel 13. Die copulative Verbindung ist alter und
v o 1 k s I. h ii m 1 i c h e r a 1 s die b e i d e n a n d e r e n; daher k o m m t
e s, dass — b e so n d er s in der Poesie — das und auch
adversative und causale Bedeutung hat. (Bei den Adverbial-
satzen werden wir sehen, dass und auch noch andere Bedeutung
haben kann.) Es gibt ein Gliick, allein mir kennen’s nicht; mir
kennen’s wohl und wissen’s nicht zu schatzen. Diese unermartete, seit
vielen Jahren unerhorte Last (der Einquartierung) driickte die beliag-
lichen Burger gemaltig, und niemandem Iconnte sie beschmerlicher sein
als dem Vater. (Goethe.)

Aafgaben. 1.) Verwandelt die Satzgefiige bei der Stilregel 1 in copulative,
da»n in adversative Verbindungen. 2.) Vervvandelt in causale Verbindungen;
Wir hoffen immer, und in allen Dingen ist es besser hoffen als verzvveifeln.
Die VVitterung ist zu schlecht, und die Trauben konnen nicht reifen. In diesem

12*
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Kriege waren die Romer anfangs ungliicklich, und die Sabiner drangen bis an
die Stadtmauer. Auch die Gerechtigkeit tragt eine Binde und schliefit ihre Augen
jedem Blendwerk zu. Die Masse des griechischen Volkes war verderbt, und die
griechische Freiheit musste untergehn.

Anmerkung. Der adversative Gebrauch des und darf jedocli — namentlich
in der Prosa — nicht zu weit getrieben werden; denn Ungleichartiges soli
man nicht copulativ ver binde n. — Verbessert: Campanien ist etn schones
Land und dem Erdbeben ausgesetzt. Emil war damals noch jung und sein Vaten
ein Messerschmied.

§ Ul-

1.) Die Poesie bedient sich des Asyndetons, um schnell mehrere
gleicbzeitige Ereignisse vorzutragen. In Schillers Beschreibung der
Feuersbrunst: Bal/cen krachen, Pfosten sturzen, Fenster klirren; Kinder
jammern, Miitter irren, Thiere wimmern unter Triimmem; alles rennet,
rettet, fliichtet etc.

2. ) Sie bedient sich des Polysyndetons, um Aufeinanderfolgendes
enge zu verkniipfen und ofter Wiederkehrendes als gleichzeitig dar-
zustellen. Schiller beschreibt das Thun der Hausfrau: Sie herrschet
iveise im hduslichen Kreise und lehret die Madchen und uiehret den
Knaben und reget ohn’ Ende die jleifiigen Hdnde und mehrt den
Gewinn mit ordnendem Simi und fdllet mit Schdtzen die duftenden
Laden und dreht um die schnurrende Spindel den Faden und sammelt
im reinlich gegldtteten Sehrein die schimmernde Wolle, den schneeichten
Lein und fuget zum Guten den Glanz und den Sckimmer und ruhet
nimmer.

Die Theile eines Ganzen beslehen nebeneinander, sie sind gleich¬
zeitig. Wie ergreifend wirkt doch Schillers Zerlegung des Begriffes
alles in dem Polysyndel.on: Denn ich habe es dem ja gegeben, von
dem ich Ehre und irdisches Gut zu Lehen trage und Leih und Blut
und Seele und Athem und Leben.

3. ) Die ruliig erziihlende Prosa dagegen gebraucht das Syndeton.
Der Diamant ist ein umndervoll gldnzender, iiberaus harter und wegen
seiner Seltenlieit Icostbarer Edelstein.

Stilregel 14. Es ist daher in der Prosa nicht statthaft,
viele Worter oder kurze Hauptsatze asyndetisch neben¬
einander zu stellen. Der Abgeordnete hielt eine kurze, schlichte,
zum Herzen gehende Rede; besser: Der Abgeordnete hielt eine kurze,
schlichte, aber zum etc. Alexander, Hannibal, Časar, Napoleon sind
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die beriihmtesten Feldherren; besser in zwei Gruppen: Alexander
und llannibal, Časar und Napoleon sind ete.

Aufgabe. 1.) Verbessert durch Setzung coordinierender oder subordinie-
render Bindeworter und durcb Zusammenziehungen: Das Adelsgeschlecht der
Bacchiden war aus Korinth vertrieben worden. Aus ihm stammte Demaratus.
Dieser kam nach Targuinii. Hier erwarb er grofie Reichthiimer. Sein Sohn
Locumo hatte eine Frau. Sie hieC Tanaquil. Er wanderte mit ihr nach Rom
aus. — Man muss das Bose lassen, man muss das Gute thun. Viele Menschen
halten das erstere schon fiir Tugend; sie briisten. sich mit ihrer Unschuld.

2. ) Bewerkstelliget Ubersicht und somit Deutlichkeit durch Gruppierung mittels
hier, dort: Obstlerinnen rufen den Vorubergehenden zu; Hafner scheuchen einige
wilde Buben vori ihren Waren zuruck; vor einer Menagerie krachzen Papageien,
Affen belustigen das Volk mit ihren Spriingen; uberall ist Larm und Gedrange.

3. ) Gruppieret mittels hald — hald: Vor Freude wurde sie beinahe wahn-
sinnig. Sie lachte, sie weinte, sie umarmte ihre Kinder, sie setzte sich stili bru-
tend in ein Winkelchen des Zimmers.

§ 112. Die Zusammenziehung coordinierter Satze.
Wie viele Arten zusammengezogener Satze gibt es? '
1. a) Die Fichte ist ein Nadelbcium. Die Tanne ist auch ein Nadelbaum.

Zusammengezogen: Die Fichte und die Tanne sind Nadelbdume.
b) Die Jugend singt und tanzt gern. Die Jugend liebt Gesang und Tam.

Diesingende und tanzende Jugend.
Es wird entwedev von zwei oder mehreren Dingen ein und dasselbe

ausgesagt, oder man gibt von einem und demselben Dinge mehrerlei an.
In beiden Fallen empfinden wir die Zusammenziehung als ein e n einzigen
Satz.

2. ) Es bildet ein Talent sich in der Stille, sich ein Charahter in dem Strom
der Welt. Allerorten sah man Truppen marschieren, ivurde Geld eingetrieben.
wurden Soldaten geworben.

Zwei oder mehrere Satze liaben ein Wort gemeinsam.
Zn 1.) Stilregel 15. Nur gleichartige Satzglieder diirfen

zusammengezogen werden.
Aufgabe. Verbessert durch Hinzufiigungen: Gott, vor dem wir uns beugen

und die hochste Ehre erweisen. (Die zusammengezogenen Objecte sind ungleich;
es muss jedes angegeben werden.) Der Knabe wird sechs Jalire alt, jetzt in
die Schule geschickl und zuerst lesen lernen. (Das einemal ist werden ein
selbstandiges Verb, das anderemal ein Hilfsverb; es muss daher jedesmal gesetzt
werden.) Ebenso: Der Kaufmann hat sein Vermogen verloren und nur noch ein
Haus in der Vorstadt. (Besser: und besitzt nur noch etc.) Wer durch besagtes
Waldchen geht, wird (von den Zigeunern) formlich angehalten u,nd mit ihm
Unterhandlungen angekniipft. (Werden sleht das einemal im Singular, das
anderemal im Plural.) Wer wie ich in den Alpen geboren, erzogen und gelebt
hat. Der Brief, der heute friih angekommen ist und ich sogleich gelesen habe.
(Hier sind Subject und Object zusammengezogen.) Ebenso: Jede Mundart hat
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Worter und Redensarten, welche die Schrift nicht kennt und Provincialismen
heiBen. (Vermeidet auch die Wiederholung von -art, indem ihr Dialect statt
Mundart setzet; sieh S. 171, Anmerkung 3.) Mir geht’s gut und hoffe von dir
das Gleiche. (Zwei verschiedene Subjecte.) Die FiiBe des Turnpferdes sind von
Holz, der Leib von Holz und Leder. (Zwei Subjecte in verschiedener Zalil.)
Der Hund und Katze leben in ewigem Kriege. (Zwei Substantiva von ver-
schiedenem Geschlechte; sieh § 31,12, Anmerkung. Richtig ist: Hund und
Katze leben etc.) Ich fuhr mit der Post nach Jagerndorf, von da zu FuB nach
Liebenthal. (Zu Fufi fahrenl) Wir gelangen zu Schiff an die Ostseite und dann
iiber den Berg Bartelemo in die Stadt Cherso. (Zeitung.) Ieb begab -mich in deri
Gasthof, wohin der Kutscher auch kam und mich um ein Trinkgeld bat. (Wohin
er mich bat! Besser: Ich begab mich in den Gasthof. Dahin kam auch der
Kutscher, mich um ein Trinkgeld zu bitten.) Der Schmuck, den ich sah und
mir sehr gefiel.

Ausnahme. Sind Nominativ und Accusativ gleich, so klingt die
Zusammenziehung bisweilen nicht storend. (Die AHen nannten die-
selbe [das] Zeugma. 1) Was ich hin und habe statt: und was ich hube.

Der Dichler erlaubt sieh manche Zusammenziehungen, die dem
Prosaiker nicht gestattet sind. Gegen in- und ausldndische Feinde
statt: gegen innere und auBere Feinde. Jeden Nachklang fuhlt mein
Tlerz froh- und triiber Zeit. (Goethe.) Hat man hierzulande denn keine
Heimat, keinen Herd und Kirche? (Schiller.)

Kaum erlaubt ist: Frei- und Gleichheit, Christen-, Juden- und
Heidenthum u. dgl.

Stilregel 16, eine Folgerung aus der vorhergehenden. Ungleiche
Begriffe durfen nicht unter einem und demselben Merk-
male zusammengefasst werden.

Aufgabe. Verbessert: Die Katze vertheidigt ihre Jungen gegen groBe Hunde
und Menschen (gegen groBe Menschen?). Mein Oheim und Pathe besuchte mich
= eine Person; mein Oheim und mein Pathe = zwei Personen. Unser Feld-
herr hat groBen Ruhm und Ehre envorben. (Hier ist nicht gesagt, dass er auch
groBe Ehre envorben habe). Da hort man keine rohen Worte, sondern nur
freundliches Entgegenkommen. (Hort man das Entgegenkommen ?) Hort ist guter
Wein und Bier zu haben. (Was fiir Bier?) Die alten Leute und Kinder. (Waren
die Kinder auch alt?) Das Buch ist wohl fiir Praktiker, aber denkende Land-
wirte geschrieben. (Richtig: aber fiir denkende Praktiker geschrieben. Zeitung.)

Zu 2. Stilregel 17. Falsche Beži eh ring. Fehlerhafte Zusam¬
menziehungen ruhren oft daher, dass der Schreiber irgend eine Vor-
stellung sehr lebhaft vor sieh behiilt und das Folgende auf sie bezieht,
statt auf die von der Denk- und Sprechrichtigkeit geforderte.

Aufgabe. Verbessert: Die Nahrung des Nilpferdes besteht in Zuckerrohr,
Reis und anderen Gevvachsen und verursacht den Reisfeldern groBen Schaden.
(Wer? Die Nahrung?) Das Wort Burg leitet man von bergen ab und bedeutet

1 ZsuYp.a, das Zusammengespannte, die Brucke, von fcilfvupt, zusammenjochen.
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mithin einen Ort, worin man sich birgt. (Wer bedeutet? Man?) Sehloss hingegen
stammt ab von schlieBen, und miissen wir als ein Gebaude ansehen (wen?),
worin man sich versehliefit. Beiden Wortern liegt ein ahnlicher Ursprung zu-
grunde und konnen daher leicbt verwechselt werden. (Wer? Beiden W5rtern?)
Mancher Steinriegel ist verschwunden und damit (mit dem Verschwinden?) der
Weg ausgebessert worden. (Das ist miisset ihr wiederholen, weil es das einemal
bei einem Activum, das anderemal bei eincm Passivum steht; sieii Stilregel 15).
Wer vermogend ist, hat sein Auskommen und driicken keine Sorgen. (Wen?)
Das Obel ist schon da oder erwarten wir erst.

Stilregel 18. Der entgegengesetzte Fali: Gewohnlich verdrangt
das zuletzt genannte Wort das friiher Gesagte. Vergesset liber
der naehsten Vorstellung nicht die vorher genannte.

Aufgabe. Verbessert: Der Kampf und Sieg itber den Feind. (Man kampft
nicht uber den Feind, sondern mit ihm.) Die junge Mannschaft bewog theils
Furcht theils Iloffnung auf den Ivrieg. (Man fiirchtet sich nicht auf den Krieg,
sondern vor ihm. Was ware der Sinn des Satzes, wenn man vor dem zweiten
theils ein Koirnna setzte und beim Lesen nicht Iloffnung, sondern Furcht und
Krieg beton te?) Oberschrift eines Buches: Uber das Baden und Trinken des
Wassers. (Wird das IVasser gebadet?) Einige rasche Worte wurden zwischen
Leo und seinem Begleiter gewechselt, dann traten sie liber die Sclnvelle. (Die
Worte traten?) Als Micipsa den Brief las, war er sehr erfreut und nahm ihn
sogleicli an Kindesstatt an. (Den Brief? Der Schiller dachte an Jugurtha.)

Anmerkung 1. Fehlerhaft ist demnach: Ich lebe in und fur dich. (In regiert
hier den Dativ, fur regiert den Accusativ.) Dagegen ist das Zeugma gestattel:
Ich lebe in und filr euch; in und um euch, uns; mit oder ohne TVaffen u. dgl.
Selbst den Artikel findet man unbeachtet: Mit und ohne den Bruder; richtiger:
Mit dem Bruder und ohne ihn.

Anmerkung 2. Soli ein Satzglied nachdrucklich hervorgehoben werden,
so findet keine Zusamrnenziehung statt. Sie hat Unrecht, aber auch er hat
Unrecht. Der Mensch ist durch seinen Willen sehend, er ist aber auch durch seinen
Willen blind. Ich vertraue dem Sehiehsal, ich vertraue mir selbst. Ihr seid nicht
schuldig, ich bin auch nicht schuldig. Sieh Stilregel 9 «Wiederbolungen».

II. Stilistik der Subordination.

A. Die Formen des Subject- und Objectsatzes.
§ 113. Die Satze mit dass und ihre Stellvertreter.

1.) Nach den Stilregeln 10 und 11 ist die alteste Form der
Subject- und Objectsatze die des Hauptsatzes.

Es lasst sich nicht leugnen, Begeisterung kann ebenso schaden wie
nutzen. —: Auf welche Frage steht der Subjectsatz?

Wir leugnen nicht, Begeisterung kann etc. Erinnert euch immer,
Begeisterung kann etc. Verlasst euch darauf, Begeisterung kann etc.
- Auf welche Fragen stehen diese Objectsatze?
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Fernere Beispiele. Es ist ein Erfahrungssatz, nur die Schwache
ist falsch. Die Gemeinde errichtet ein Volksbad; das ist loblich. Ich
fiirchte, man hat mit uns ein schdndlich.es Spiel getrieben. Da steht’s,
der Eintritt ist verboten.

2.) Nach der Stilregel 12 wird der groBeren Deutlicbkeit wegen die
Conjunction gesetzt. Sie zeigt die Abhangigkeit des einen Gedankens
vom andern und verbindet beide zu einem logisehen Ganzen.

Das ist gewiss, wir miissen alte sterben — das ist gewiss, da s s
wir alle sterben miissen. Jedermann weifi, dass wir etc. — Wie ist,
die Worl,folge im Haupt-, wie im Nebensalze?

Aufgaben. 1.) Gebet den folgenden Hauptsatzen die Form von Nebensaizen
mit dass; die Sprache wird an volksthiimlicher Einfachheit und Kraft verlieren,
dagegen an Bestimmtheit gewinnen.

Meine Seele solist du haben, schrieb ich hin mit eignem Blut. Ich halte
dafiir, der Eisenbahnbeamte muss sich um die Interessen des Publicums be-
kiimmern. Es bleibt ausgemacht, du wirst deine Studien nicht unterbrechen.
Er lernte zuletzt, Reichthum und Sorge paaren sich oft. Ich hoffe, ihr verstebt
mich. Es scheint, noch immer treten verungliickte Studenten in die algerische
Fremdenlegion. Ich biirge dafiir, jedes Wort des Berichtes entspricht der Wahrheit.
(In den beiden letzten Satzen muss die Conjunction stehen, weil es hier auf
prosaische Deutlichkeit besonders ankommt.)

2.) Gebet den folgenden Nebensiitzen die Form von Hauptsatzen. Was wird
die Sprache dabei gewinnen, was wird sie verlieren?

Er sah, dass das Licht von einem Schilde kam. Alte Mauern zeigen, dass
hier einmal ein Kloster stand. Ich hab’ es stets gefiihlt, dass du mein Feind
bist. Nimm dich in acht (davor), dass er sich rachen wird. Er hoffte noch im
letzten Augenblicke, dass er genesen werde. Ich wolIt’, dass ich ein Konig war’.
(Wisse,) o Sohn, dass der Feind riesenstark ist, (und) dass ihm noch keiner
standhielt; und doch fiihl’ ich am Druck der Hand, dass in dir edles Mark ist.
(Vier Hauptsatze mit zwei Reirnen: staitr, Mark; stand, Hand.)

3. ) Stilregel 19. Salomon hat gelehrt, die Furcht des Herrn ist
der Anfang der Weisheit — dass die Furcht des Herrn der Anfang
der JVeisheit ist = die Furcht des Iierrn sei der Anfang der Weis-
lieit. Das Sprichwort sagt, man muss das Eisen schmieden, solange es
warm ist. Es sagt, dass man es schmieden muss. Es sagt, man
muss e es schmieden.

Warum darf man derartige Nebensatze Inhaltsatze und die
dazu gehorigen Hauptsatze Anzeigesiitze nennen?

Der Conjunctiv knupft den Inhaltsatz enger an den
Anzeigesatz als der Indicativ (in der Form 1), aber loser,
als die Form mit dass (nach 2).

Aufgabe. Gebet den Satzen unter 2 diese Form.
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4. ) Stilregel 20. Der Infinitiv statt eines Salzes. Was klar
und deutlich mit einem Worte gesagt Berden kann, zieht,
der Frosaiker nicht in einen Sat,z auseinander. Ubersicht-
liche Kiirze machl. die Rede gewohnlich auch wohlklingender.

Es ist christlich, dass man dem Feinde Gutes tlrut. Kiirzer und
wohlklingender: Es ist christlich, dem Feinde Gutes zu thun.

Anfgabe. Gebet den folgenden Nebensatzen wie deren Stellvertretern die
Form eines Infinitivs:

Dass man von einem beruhmten Vater abstammt, ist kein Verdienst. Dass
er die Staatsgesetze achte, ist Pflicht eines jeden Burgers. (Warum nicbt: die
Pflicht? Weil der Burger auch noeh andere Pflichten hat.) Dass man arm ge-
wesen sei, ist keine Schande. Wenn es mir nur auch vergonnt ware, dass ich
die Ufer des Leman siihe. Moses verbot den Juden, dass sie Todte anriihrten,
und den Aussatzigen befahl er, dass sie sich von der menschlichen Gesellschaft
entfernt hielten. Ihr wiinschet, dass ihr auf Ferien gehet. In Gleichenberg darf
man auch in den Privatgarten spazieren gehen, es ist uberall gestattet. Man
sagt den Baumen der Allee die Aste ab, dass sie Aste bekommen; das ist ein
Widersinn. Man stutzt die Baume und Strauche, es ist jetzt Mode. Uns kleinen
Leuten ist neu, dass (wenn) wir ein so groBes Ilauswesen betrachten. 1 Der
Konigslieutenant hatte sogleich befohlen, dass man den Vater auf dieWac.be fiihre.

Wann ist die Verkiirzung moglich? Sieh § 14-5 im I. Band.

5.) Stilregel 21. Substantiva verleihen der Rede eine
vornehme Ruhe; ihrer bedient sich vorzugsweise der
Gebild ete und vor allen der Gelehrte bei Abfassung
seiner Werke.

Aufgabe. Kiirzet dieser und der vorhergehenden Stilregel gemaB die fol¬
genden Nebensatze in jene Substantiva, deren Stelle sie vertreten.

Dass die Jahreszeiten regelmaBig \viederkehren, ist unerlasslich dafiir, dass
die Felder ordentlich bewirtschaftet werden. Moses und Mohamed haben ihren
Anbiingern verboten, dass sie Scbvveinefleisch genieBen, Schweinefleisch zu ge-
nieBen. Als Kaiser Rudolf fiihlte, der Tod sei nahe, begab er sich nach Speier.
Ich lasse mich nicht zuruckhalten, ich reise ab. Hier ist verboten zu reiten. In
der Fabrik darf man nicht Tabak rauchen, es ist nicht gestattet. Prinz Eugen
hatte nichts vor Augen, als dass Osterreich machtig sei und bliihe. Sie wollen
also nicht einsehen, dass Sie Unrecht haben? Troste dich dariiber, Geld ver-
loren zu liaben, und freue dich, dass du deine Ehre gerettet hast. Richard
Lowenherz sah sich genothigt, dass er umkehrte. Man darf es niemaudem vor-
\verfen, dass er arm ist. (Der Nebensal.z klingt kriiftiger,)

Anmerkung. Die Strammheit des Befehles fordert, dass der Ausdruek
kurz sei; gebieterischer: fordert Kiirze des Ausdrucks. Verbessert: Der Feld-
herr verlangt von der Armee, dass sie unbedingt gehorche; Josef II. forderte von
seinen Beamten, dass sie ikre Pflichten auf das piinktlichste erfiillten. — Welche
von den oben angefiihrten Beispielen kbnnen hieher gerechnet werden?

1 Manche wiirden lieber setzen: Uns ist es neu etc. Der Dichter Gustav Freytag
bedient sich dieses Vorlaufers (es) des Subject- und Objectsatzes aufierst selten.
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Stilregel 22. a) Will man eindringlich reden, so be-
dient man sich des Safzes, nieht des Infinitivs oder
Substantivs.

Meine Herren! Bedenken Sie die Verarmung jenes Bezirkes ; ein-
dringlicher: Meine Herren! Bedenken Sie, dass jener Bezirk ver-
armt ist.

Aufgabe. Enveitert: Weil3t du schon von dem Siege unserer Flotte? Die
Zeitungen melden den Untergang zweier Schiffe und den dabei zu beklagenden
Tod von sechzig ReiSenden. .

b) Der Infinitiv ist eindringlicher als das Substantiv.
Aufgabe. Verwandelt in Infinitive : Nur fiinfen gelang die Flucht. Der Arzt

verbot dem Kranken das viele Reden; er verbot ihm vieles Reden. (Wo ist
gesagt, dass der Kranke viel geredet hatte? Was besagt der andere Satz?) Mit
List und kluggewandtem Sinn versucbt’ ich den Sieg in dem Kampfe.

c) Vermeidet die Haufung von Substantiven. Von
mehreren Substantiven nebeneinander, besonders wenn sie umkleidet
sind, muss eines in einen Satz oder Infinitiv verwandelt werden.

Aufgabe. Verbessert: Die vollige Losreifiung der Sclnveiz von der Ober-
herrschaft des deutschen Reiches war in der Schwache desselben begriindet. Die
iieiteren Perser uberliefien die genaue Beobachtung der Vorscliriften des Korans
den strengglaubigen Arabern und tranken Wein. Ich beantrage die sofortige
Einsetzung einer eigenen Commission behufs Auslindigmachung (ein zu langes
Wort) eines geeigneten Bauplatzes fiir die neue Kaserne. (Ich beantrage, dass etc.,
Commission, welche etc.) Ileinrich der Lowe war schuld an der entschiedenen
Niederlage Kaiser Friedrichs bei Legnano.

Anmerkung 1. Richtig ist: Seid mir tvillkomrnen zum Erntefeste, tcill-
kommen zur Arbeit. Unrichtig ist: Lateinische Classiker sind mir ufillkomrnen
zur Lecture. (Die Classiker lesen nicht). Richtig: Sie sind mir eine tvillkommene
Lecture. (Sie werden gelesen, sie bilden meine Lecture.)

Anmerkung 2 . Nach hindern, verhindern, verbieten, abrathen, es ist kein
Hindernis und ahnlichen Ausdriicken darf im Nebensatze nicht gesetz*t oder
weggelassen werden. Ich verhinderte, dass ihm der Fensterladen nicht ins Gesicht
fiel. Niemand soli mir verbieten, dass ich (nicht) meinen Herrn rette. — Sprach-
genauer ist es, das nicht vvegzulassen, was aus der Vervvandlung des Object-
satzes in ein Object erhellt, Ich verhinderte das Fallen des Fensterladens (keines-
wegs das Nichtfallen etc.).

Anmerkung 3. a) Steht wenn fur dass, so hat es t.emporale und sogar
condicionale Farbung. Der Eitle ruhmt sich, ivenn ihm etioas gelungen ist (— dass
Hun, nachdem ihm, falls ihm etwas gelungen ist.) Es ist gefdhrlich, ivenn man
allzulange sich klug und m&fiig zeigen muss. Wenn einmal die Eisenbahn unsere
Ilauptstadt auf dreimal soviel Linien mit der Ballcanhalbinsel verbindet, so wird
das die Sicherheit des Reiches nicht vermindern, sondern vermehren.
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b) Wo die temporale und eondicionale Farbung fehlt, solite man den Muth
besitzen, sich mittels dass entschieden auszudriicken. Wir icerden es mit Freuden
begrufien, ivenn die Aufforstung des Karstes gelingt; aber ich kann es nicht
billigen, wenn (besser dass, denn es geschieht ja) andererseits die Waldbesitzer
durch zn vieles Holzschlagen die Grenzen des Karstes (besser der SteimoUste,
um die Wiederholung von Karst zu vermeiden) erweitern. Es ware zu iviinschen
(besser es ist zu iviinschen), wenn (richtig dass) diesem Wiithen gegen den Wald
ein Ziel gesetzt ivilrde (besser ivird).

Volksthiimlich und dichterisch: Zweihundert Pistolen sind zugesagt, ivenn
jemand die Rettung der Armen wagt; prosaisch genau: ... dem, tvelclier ...
wagt.

§ 114. Die Formen des sogenannten Anfuhrungssatzes.

1.) Moses sagte den Israeliten: »Ich habe Golt gesehen.» Copernicus be-
hauptete: «Die Erde dreht sich um ihre Achse.» (Hauptsatz.)

2. ) Moses sagte den Israeliten, dass er Gott gesehen babe. Copernicus be-
hauptete, dass sich die Erde um ihre Aehse drehe. (Nebensatz mit dass.)

3.) Moses sagte den Israeliten, er habe Gott gesehen. Copernicus behauptete,
die Erde drehe sich um ihre Aehse. (Conjunctiv.)

4. ) Moses behauptete, Gott gesehen zu haben. (lnfinitiv.)
5.) Copernicus behauptete die Achsenumdrehung der Erde. (Substantiv.)

Anflihrungs- oder Inhaltsatze konnen in allen Formen der JJass-
S&tze erscheinen; doch kann nicht jeder ali e Formen annehmen.

§ 115. Tempora und Modi des Anfuhrungssatzes. 1

Es gibt drei Arten, die Mittheilung eines andern aufzufassen:
1.) Man halt. das Mitgelheilte fur wahr; man setzt den Indicativ.
Pr as e n s. Er meldet mir: « Ich liege lcrank .» Er meldet mir,

er liegt lcrank (und ich glaube es).
2.) Man halt das Mit.getheilte blo8 fur moglich; man setzt den

Conjunctiv des Prasens, Perfects, Futurs oder Fut. exaclums. Er
meldet mir, er liege lcrank (ich will die Richtigkeit seiner Meldnng
nicht naher untersuchen).

3.) Man bezweifelt das Mitgetheille oder verneint es geradezu;
man setzt den Conjunctiv des Imperfects oder Plusquamperfects. Er
meldet mir, er la.g e lcrank (und ist doch gesund).

1 Unverandert aus der 8. approbierten Auflage.
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Imperfectum. 1.) Er schreibt: «Ich lag krank. » Er schreibt,
er lag damals krank (und so war es auch).

2. ) Er sei kranlc gelegen (was vielleicht wahr, vielleicht erlogen isl).
3.) Er wdre krank gelegen (und war doch gesund).
Perfectum. 1.) Er schreibt: *Ich bin krank gelegen.^ Er schreibt,

er ist krank gelegen (und ich bin von der Wahrheit seiner Mittheilung
iiberzeugt).

2.) Er sei krank gelegen (und das ist, moglich).
3. ) Er ivdre krank gelegen (und war doch gesund).
Plusquamperfect.um. 1.) Er schreibt: «-tch mar krank ge-

legen.-» Er schreibt, er mar krank gelegen (und er hat keine Luge
mitgetheilt).

2. ) Er sei krank gelegen (was wir dahingestellt sein lassen).
Er schrieb mir: «Dein Bruder hatte bei meiner Ankunft den

Vertrag schon abgeschlossen.^ Er schrieb mir, mein Bruder habe den
Vertrag schon abgeschlossen gehabt.

3.) Er mare krank gelegen (was doch eine Luge ist.).
Mein Bruder hatte den Vertrag schon abgeschlossen gehabt (und

es war nicht der Fali).
F u tu rum. 1.) Er schreibt: « Ich merde bereit sein.» Er schreibt,

er mird bereit sein (und ihr konnt euch auf ihn verlassen).
2.) Er merde bereit sein (die Zukunft wird zeigen, ob er die

Wahrheit. geschrieben hat).
3.) Er miirde bereit sein (was ich entschieden bezweifle, da er

imrner mehr verspricht, als er zu halten vermag).
Futurum exactum. 1.) Er schreibt: « Wenn ich Neapel merde

gesehen haben, merde ich direct nach Hause mruckfahren .» Er schreibt,
menn er Neapel mird gesehen haben, mird er direct nach Hause zuriick-
fahren (und ich glaube ihm)l

2.) Wenn er Neapel merde gesehen haben, iverde er ddnn nach
Hause fahren (wir wollen abvvarten, ob er Wort halten wird).

3.) Wenn er Neapel miirde gesehen haben, miirde er dann nach
Hause zuruckfahren (indes ich uberzeugt bin, dass ihn sei ne Reise-
lust sodann nach Egypt,en fiihren wird).

Der oblique Conjunctiv steht in allen Nebensatzen, welche nicht
den Gedanken des Schriftstellers, sondern die Meinung einer im
Hauptsalze genannten Person ausdrucken. Hans belclagte sich, dass
die Sache noch nicht ihre Erledigung, gefunden habe (Meinung des
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Hans). Als jedoch der Referent entgegnete, sie sei ja erledigt ivorden,
war er erstaunt, dass er keine Zuschrift erhalten hatte (Erzahlung
des Schreibenden). Der General trug mir auf, fiir ihn eine Wohnung
zu suchen, die nach der Siidseite liege.

Aufgabe. Was versteht man unter directer, was unter indirecter oder
oblicjuer Rede?

Ubertraget Erzahlungen in eurem Lesebuche aus der directen in die indirecte
Rede und oblique Reden in direete.

§ 116 . Die relativen Subject- und Objectsatze.

1.) Stilregel 23. Verallgemeinerung des Gedankens. Ihr
habt Ohren, also horet. Verallgemeineri: Wer Ohren liat, der. hore.

Der Relativsatz dienl. sehr oft dazu, einen einzelnen Fali zu ver-
allgemeiriern, wodurch eine Sentenz entsteht. Sentenzen, d. h. all-
gemein giltige Siitze verleihen der Rede eine aufierordentliche Kraft
und Hedeutung. Sie zu bilden ist. vorzugsweise Gabe des Dichters,
und der Redner bedient, sich ihrer mit groBem Erfolge.

Aufgabe. Verwandelt folgende Hauptsatze (sieh Stilregeln 10 und 11) in
Sentenzen von der Form relativer Nebensatze.

Du vernimrnst der Dichtkunst Stimme nicht, du bist ein Barbar. Du willst
nicht boren, nun musst du filhlen. Ihr lacht der Narben, ihr habt Wunden nie
gefiihlt. (Wer —, der —.) Ich scheine bedauernsvvert, und doch bin gerade
ich gliicklich. (Oft ist gerade derjenige etc.) Du ubst dich friih, du willst ein
Meister werden. Lessing hat den Besten seiner Zeit genug getban, er hat gelebt
fiir alle Zeiten. (Wer —, der —.) Nun habt ihr Bekiimmernis, ihr habt die
Arbeit immer gehasst. Ihn qualt die Missgunst, deshalb will er den Vorzug
anderer zunichte majhen. Erinnere dich mein, ich babe dir IVohlthaten erwiesen.
(Erinnere dich dessen etc.) Du schamst dich dessen, so thu es nicht. (Wessen
du —, das —.)

Anmerkung 1. Allerdings eignen sich vorzugsweise Relativsatze zur Bil-
dung von Sentenzen, doch keineswegs sie allein. Dnin Bruder meint Gesohmack
zu haben und hat doch nur die Mode — Die Leute meinen etc.

Anmerkung' 2. Auch die zweite Person kann zur Sentenzbildung benutzt
werden. Du, meinst Geschmack zu haben etc. Ihr meint etc.

Traget aus der Lectiire die Sentenzen in ein Sammelheft, bestimmet ihre
Satzarten und lernet sie auswendig.

Anmerkung 3. Wie kommt der Plural des Pradicates zu einem Subjecte
im Singular? Doch fraget, mer immer zn fragen vermag. Zusammengezogen
aus: Doch fraget alle; es frage, mer immer zu fragen vermag.

2. ) Aufgabe nach der Stilregel 21. Verwandelt die folgenden Nebensatze
in Substantiva, substantivierte Adjectiva oder Partieipia.

Ihm, der bei Lissa siegte,. setzt man in Graz, welches die Ilauptstadl seines
Heimatlandes ist, ein schones Denkmal. Die Ritter waren verpllichtet, sich immer
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desjenigen anzunehmen, der schwacher war. Die fromme Elisabeth unterstiitzte
alle, welche arm und nothleidend waren. Mailand spottete iiber das, was
Barbarossa befohlen halte. (Sieh auch die Stilregel 7.) In Leipzig verbrannte
Goethe alles, was er bisher gedichtet hatte. Was ein Kiinstler zuerst schafft
(Erstlingswerke), gelingt selten. Sei nicht taub gegen das, was gute Freunde rathen.

Anmerkung. Ist ein Adverb betont, so lasst sich der Satz gevrohnlich
nicht in obiger Weise verkiirzen. Die sich am leichtesten ubereilen, sind nicht die
schlechtesten Menschen. Dagegen: In der Hegel verstehen diejenigen am ivenigsten,
die am lautesten schreien. Hier ist die Verkiirzung moglich, weil das aus dem
Adverb gebildete Adjectiv (die lautesten) denselben Begriff ausdruckt; im ersten
Satze hingegen?

3.) Zur Stilregel 22. Wie krafllos und prosaisch kliingen die
Zusammenziehungen: Sein (des Konigs) Sinn ist Schrecken, sein Blick
ist Wuth, seine Worte sind Geifiel, seine Schrift ist Blut. Wie ergrei-
fend dagegen: Und was er sinnt, ist Schrecken, und was er blickt,
ist Wuth, und was er spric.ht, ist Geifiel, und was er schreibt, ist Blut,
Die poetische Kraft wird auch durch die Wiederholung des «was er»
gesteigert.

Aufgabe. Verwandelt in Nebensiitze: Bilde dir nichts ein auf dein Erbe
(auf das E.rerbte). Der Unaufmerksame hort nichts von unserer Rede (vorn
Gesagten). Der Sender der Verwirrung wird sie losen. Der Ausharrende wird
gekront. Tapfer ist der sich selbst Bezwingende. Klein Roland wird dir deine
Wohltliat (Gutthat) vergelten. Dem Geber auch nur einer kleinen Gabe sage Dank.

§ 117. Fragende Subject- und Objectsatze.
Das Volk spricht: Wie befindest du dich? Schreib mir’s. Der (<e-

hildete spricht: Schreibe mir, wie du dich befindest.
Wie unterscheidet sich die Wortfolge der indi*ecten Frage von

der des fragenden Hauptsatzes?
Aufgaben. 1.) Nach den Stilregeln 10— 12. Verwandelt die fragenden

Hauptsatze in indirecte Fragen, d. h. in fragende Nebensalze. Teh wei!3 nicht,
wann geht der Zug ah? Ich mochte wissen, kommt er, oder kommt er nicht.
Um des Himmels willen, sage mir, wo steektest du so lange? Es ist die Frage,
was wird die Prinzessin dazu sagen? — Ilast du die Aufgabe selbst gemacht?
Es ist sebr die Frage. (Mit ob.) — Vielleicht unternehm’ ich die Reise, es ist noch
nicht ausgemacht. — Wann werden wir sterben? Das ist ungewiss. — Sage
mir, wie lange dauern Tag und Nacht am Aquator? — Machen innere oder
iiuCere Griindc den Menschen glucklich? Ist das sclnver zu entscheiden? —
(Warum werdet ihr hinter das Satzgefuge hier ein Fragezeichen setzen?) Wird
Europa christlich oder mohamedanisch werden? Die Waffen Karl Martells sollten
dariiber entscheiden. — Er fragte mich: <Wann ist Maria Tlieresia gestorben?«'

1 Die Romanen gebrauchen auch im Nebensalze die WortfoIge des llaupt-
satzes und sagen z. B.: Jedes Kind weifi, wie viel kostet der Liter, wenn der
Hektoliter kostet 5 Gulden, statt:?
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2.) Venvandelt clie folgenden Nebensatze in die volksthiimlicheren und
poetischeren Hauptsatze, aus denen sie gebildet wurden. — Doch sage, was des
Kaisers wert sei an seinem herrlichsten Feste. Doch spridi, was des Ritters
erste Pflicht sei. Sag an, ob das nicht brav gemeint war. (Sieh auch Stilregel 6.)
Ihr guten Meister Arzte, sagt mir ohne Zagen, wann aus dem zerbroch’nen Leib
der Geist zu Gott getragen wird.

Anmerkung 1. Welche von den folgenden Nebensatzen konnen nicht in
Substantiva zusamrnengezogen werden, und warum nicht? Droben bringt man
sie zu Grabe, die sieh freuten in dem Thal. Wen das Schicksal driiclct, den liebt
es; wem’s entzieht, dem mili’s vergelten. Wer hohen Muths sieh riihmen kann, den
lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang. Der Konig gebeui, dass ich mit dem Leben
bezahle die frevelnde Schuld. (Verwandelt die poetische Wortstellung des ersten
Satzes in die prosaische.)

Anmerkung 2. Nach derselbe, der niimliche steht wie ohne Pradicat. Teh
behaupte dasselbe wie du.

§ 118. Stellung der Subject- und Objectsatze.

1. a) Wie in der geraden Wortfolge das Subject dem PrSdicate
vorangeht, so steht gewohnlich der Subjectsatz vor dem Haupt¬
satze. Wer das Joch des Herrn nicht trdgt, darf sieh mit seinem
Kreuz nicht schmuclcen. Dass Friedrich bei Legnano geschlagen umrde,
hat ihm mehr geniitzt, als wenn er gesiegt hdtte.

h) Doch stehen die Subjectsatze mit dass haufig hinter dem
Hauptsatze, besonders dann, wenn sie an Umfang den Hauptsatz
ubertreffen. Dass er das Gute mil, ist getviss; aher leider ist es
ehenso gevoiss, dass geistige BeschranJctheit ihn verlcehrte
Mittel zu guten Zwecken ergreifen liisst. Es geziemt der Witwe,
die schtvarz umflorte Nachtgestalt dem Auge der Welt in
stillen Mauern zu verbergen.

*

2. a) Wie das Object in der geraden Wortfolge hinter dem
Pradicale steht., so folgt in der Hegel der Objectsatz dem Haupt¬
satze. Beispiele sieh vorne.

b) Soli der Objectsatz hervorgehoben werden, so tritt die
verkebrte Satzfolge ein, also besonders bei Gegensatzen. Dass er be-
trogen ist, kann er nicht sehen; dass sie Betriiger sind, kann ich
nicht zeigen. Dem Ubel vorzubeugen, warst du zu leichtsinnig; es
jetzt mit aller Macht zu bekampfen, fehlt dir der Muth, tvenn nicht
gar der gute Wille.
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§ 119. B. Der Vocativsatz.
1.) Erloser' der Welt = Der du die Welt erloset hast, erbarme

dich mein! Ihr Muhseligen und Beladenen = Ihr, die ihr muhselig
und beladen seid, kommet alle zu mir. Vater, dich preise ich — Der
du an die Erde mit vdterlicher Giite denkst, dich preise ich. Der
du vom Volke envdhlt bist, vergiss deine Versprechungen nicht!

Der Vocativsatz vertritt einen Vocativ. - In welcher Person
steht sein Subject? Hiingf. der Vocativ vom Pradicate ab? Ist der
Vocativsatz iiberhaupt, von dem mit ihm verbondenen Satze abhiingig?

2.) In Gedichten vertritt bisweilen eine ganze Strophe einen Vo¬
cativ. Der du von dem Himmel bist, alles Leid und Schmerzen 1
stillest, den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erguickung fullest;
ach, ich bin des Treibens miide etc. = O Gott, ich bin etc.

Aufgabe. Vervvandelt folgenden schvverfiilligen Vocativ in einen Vocativsatz.
Der Thorheit Hasser, aber auch Menschenfreund, allzeit gerechter Rabener, 2 dein
heller Blick ist Freunden der Tugend nur liebenswiirdig.

§ 120. C. Der Pradicatsatz.

Stilregel 24. a) Wil 1 man einen substantivischen Be-
griff besonders hervorheben, so bildet. man mit ihm einen
P radicatšatz. Wahre Freundschaft beruht auf gegenseitiger Ach tung;
nachdrucklicher : Gegenseitige Achtung ist es, wora,uf tvahre Freund¬
schaft beruht. Was ich gewesen, werd’ ich wieder, Johann, der muntere
Seifensieder.

b) Der Pradicatsatz ist sehr dienlich zur Bekampfung einer ge-
gentbeiligen Meinung. Nicht Sie, meine Iierren, haben dieses Gesetz
zustande gebracht; wir waren es, die den ersten Antrag stellten, und
wir waren es, die alle Grande fur dasselbe im Volk und an leitender
Stelle zur Geltung brachten.

Aufgabe. Stellet in Pradicatsatze: Heinrich der Finkler bat zuerst
Burgen in Deulschland gebaut. Friedrich III. konnte nicht hindern, dass West-
preuCen polnisch, Schlesvvig und Iiolstein danisch wurden; er vermochte nicht
den Landfrieden in Deutschland herzustellen: aber gerade dieser Kaiser legte
den Grundstein zu der habsburgischen Weltmacht. Nicht Mangel an Verdienst,

1 Poetische Freiheit, licentia poetica. Richtig: alles l^eid und alle Schmerzen;
sieh Stilregel 15 und die Anmerkung.

2 Ein deutscher Satiriker (f 1771). An ihn richtete Klopstock diese Zeilen.
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sondern die Vergniigungssucht erhielt den gemeinen Romer in Armut und
Unzufriedenheit. (Herrschte, nac.li dieser Stilisierung zu schliefien, Mangel an
Verdienst? Herrschte Vergniigungssucht? Was besagt dagegen: Nicht der Man¬
gel etc.?) Der Glaube meiner Kirche allein macht selig. Das ja ziert den
Menschen. Der Geist baut sich den Korper. Die Tiroler wagten zuerst, offenen
IViderstand gegen den corsischen Tyrannen.

Subjectsatz und Pradicatsatz in einem Gefiige: Was ich mir iveder das
erstemal, noch in der ndchsten Zeit ganz deutlich machen kofinte, mar, dass ich
dieses Wunderwerk (den Slrafiburger Minister) als ein Ungeheures geirahrte. (G.)
(Jnd der es euch anrdth, und der es befiehlt, er ist es, der gern mit den Kindelein
spielt, der alte Getreue, der Eckart.

D. Die Attributsatze.
§ 121. I. Die Formen und Stellvertretungen der Attribut¬

satze mit dass.
Unterscheidung zwischen Object- und Attributsatzen.
1.) Hauptsatz. Der Spieler hofft, er wird geivinnen.

Der Spieler hegt die Hoffnung, er wird geivinnen.
2. ) Nebensatz. Er hofft, dass er geivinnen werde.

JSr hegt die Hoffnung, dass er geivinnen iverde.
3. ) Gonjunetiv. Er hofft, er iverde geivinnen.

Er hegt die Hoffnung, er iverde geivinnen.
4. ) Infinitiv. Er hofft zu geivinnen.

Er hegt die Hoffnung zu geivinnen.
5. ) Substantiv. Er hofft Geivinn.

Er hegt die Hoffnung auf Geivinn.

Die Attributsatze mit dass konnen in denselben Formen erscheinen,
wie die Object- und Subjectsatze mit dass. Fiir ihre Anvvendung
gelten dieselben Stilregeln.

Auf welche Frage stehen die Attributsatze?
Warum darf man die Attributsatze hinter Hoffnung, Furckt, Erkldrung,

Antrag und ahnliehen Verbalsubstantiven objective (erganzende) Attributsatze
oder Inhaltsatze nennen? Sieh § 113,3 und Bandi, S. 144.

Kann jeder Attributsatz alte fiinf Formen annehmen? Versucht es mit: Ich
babe die Uberzeugung, du wirst dein Ziel erreichen.

II. Die Formen und Stellvertretungen der relativen
Attributsatze.

1. ) Hauptsatz. Ilir seid frohliche Menschen, man Uebt euch iiberall.
Ihr seid Freunde, eure Treue ist erprobt. § 116, l.

2. ) Nebensatz. Menschen, ivelche frohlich sind, liebt man iiberall.
Ihr seid Freunde, deren Treue erprobt ist. § 116, l.

H ein r ich, doutscho Grammatik f. d. IV. Cl. 13
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3. a) Adj ectiv. Ich liebefrohliche Menschen. Ihr seid trene Freunde. § 116, 2 .
b) Particip. Ihr seid erprobte Freunde. Wir freuen uns liber den ivieder

ermachten Fruhling, iiber die grj&nenden Wiesen, die duftenden Bluten, die
j ubelnden Friihlingssdnger, ja iiber die eigene FrohUchkeit.

c) Substantiv. Ihr seid Menschen frohlichen Sinnes. Ihr seid Freunde
von erprobtep Trene.

Die relativen Attributsatze kbnnen in allen Formen der relativen
Subject- und ObjectsiUze erscheinen. Fur ihre Anwendung gelten
dieselben Regeln. Kann jeder Attributsatz alte diese Formen anhehmen?

III. Appositionen, welche sich auf relative Attributsatze
zuriickfuhren lassen.

1.) Die substantivisehe.
a) Hauptsatz. Karl mdr Konig von Spanien; ihn mdhlten die Kurfiirsten

zlim deutschen Kaiser.
bj Nebensatz. Karl, melcher Konig von Spanien mar, mdhlten die.Kur-

fursten zum deutschen Kaiser.
c) Attributives Substantiv. Den spanischen Konig Karl mdhlten die

Kurfiirsten zum deutschen Kaiser. Sieh Band I, S. 95 f.
d) Apposition. Karl, den Konig von Spanien, ivdhlten die

Kurfiirsten zum deutschen Kaiser.

2.) Die adjectivische.
a) Hauptsatz. Hort ihr den Pfrff? Er ist wild, greli.
b) Nebensatz. Hort ihr den Vfiff, der wild, greli ist?
c) At tri b ut. Hort ihr den milden, grellen Pjiff?
d) Apposition. Hort ihr den Pfiff, den wilden, grellen?

Es schnauht, es riistet sich das Thier,
Das eiserne, zum Zug, zum schnellen;
Herbraust’s ivie ein Geivitter schier.

(Kerner: trn Eisenbahnhofe.)
3.) Die participiale.
a) Hauptsatz. Sie brachte Blumen mit und Friichte, die maren auf einer

andern Flur gereift.
b) Nebensatz. . . . und Friichte, die auf einer andern Flur gereift maren.
c) Attribut. Sie brachte auf einer andern Flur gereifte Friichte mit.
d) Apposition. Sie brachte Blumen mit und Friichte, gereift

auf einer andern Flur. Hier bist du (o Meer) die Braut, die heitre,
unter Bluten an der Quelle, lcrdnzend sich mit Beri’ und Rose,
spiegelnd sich mit Iclarer Welle; dort (versteht sieh: bist du) die
muth’ge Amazone, erzumpanzert und gewaltig.
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Anmerkung. Der Dichter Schiller. Vielfach, aber unrichtig wird gesagt,
Dichter sei hiev der Zusalz, die Apposition zu Schiller. Es ist das substantivische
Attribut zum Eigennamen. Sieh Band I, §§ 102 und 104. Elier konnte man Schiller
als Apposition zu Dichter auffassen, indem man auflost: Der Dichter, ivelcher
Schiller hieJS, oder ivelchen wir unter dem Namen Schiller verekren u. dgl. So ist
der Eigeriname wirklich als Apposition kenntlich gemacht in: Einer nur, der
heste Reclce, Roland, athmet noch allein. (Uhland.)

IV. Der relative Attributsatz verkiirzt in ein
Bestimmungswort.

Die Verkiirzung ist moglich, wenn der Nebensatz ein Substantiv
enthalt, welches ein Merkmal des bestimraten Hauptwortes hervor-
hebt. Das Schloss umgab ein G ar ten, in tvelchem die herrlichsten
BI um en prangten zn ein Blumengarten.

Aufgabe. a) Verkiirzet: Die afrikanische Kiiste, an welcher Sclaven ver-
kauft wurden. Der Wurm, welcher einem Bande ahnlich sieht. Das Zeug, welc.hes
zum Schreiben benothigt wird. Das Messer, mit welchem man Federn schneidet.
Gewalt, die mit Walfen ausgeiibt wird.

b) Erklaret durch Attributsiitze: Baumwolle, Hundsaffe, Armpolyp, Bock-
kafer, Wacholderdrossel, VVassermiihle, Dampfmaschine, Secundenuhr etc.

Stilregel' 25. Vermeidet zu lan g e Zusammensetzungen.
Anfgabe. Verbossert: Donaudampfschiffalirts-Gesellschaftsdirector. Schloss-

parkaufseherswohnung. Neues Finanz- und Verlosungsblatt-Redactionslocale etc.

Stilregel 26. Falsch ist die Beziehung auf das Be-
stimmungswort.

Anfgabe. Verbessert: Wir warteten auf den Sonnenaufgang; endlich sahen
wir sie aufsteigen. Reisebeschreibung in die Schweiz. Geben Sie mir eine Ehren-
erklarung, die Sie durch lhre Verdachligung verletzt haben. Schullehrerspiegel
fur solche, die es bereits sind oder werden wollen. (Fehlt auch das erst hinter
oder.) Seidene Bandfabrik. Lederner Handschuhmacher. Žahlreicher Familien-
vater. Gedorrter Obstbandler. Anzeige in einer Zeitung: Ein aus zahlreichen
Kopfen bestehender Familienvater sucht Stellung etc.

Anmerkung. Man darf an dieser Regel nicht zu pedantisch festhalten.
Erlaubt ist: Deutsche Sprachlehre. Franzosischer Sprachmeister in der Bedeutung:
Lehrer der franzosischen Sprache. Griecliische Kiistenfahrten; und oft gebraucht
ist: Chirurgischer Instrumentenmacher, gemischte Warenhandlung. — Einst zog
nach diesem Schlosse ein edles Sdngerpaar, der eine (nicht Paar, sondern Sdnger)
in goldenen Locleen, der andre grau von IJaar.
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V. Der relative Attributsatz in der Form einer
indirecten Frage.

Directe Frage in der Form eines Hauptsatzes. Kaiser
Friedrichs II. Regierung, sagst du, war dem Reiche nachtheilig? Ich
mochte den Grund wissen.

Man kann eine Aussage bezweifein, indem man sie in ihrer
eigenen Wortfolge, aber im Tone der Frage wiederholt. Diese Form
der Frage ist die alteste und die volksthiimliche.

Tndirecl fragender Attributsatz. Sage mir den Grund, ivarum
Kaiser Friedrichs II. Regierung dem Reiche nachtheilig tvar.

Jndirect. fragender Objectsatz. Sage mir, warum Kaiser
Friedrichs II. Regierung dem Reiche nachtheilig war.

Ein ferneres Beispiel (das zugleich eine Regel angibt): Die fragendcn
Attributsatze bestimmen den Ort, wo etwas vor sich gieng, die Zeit, wann es
sich ereignete, die Art, wie und den Grund, warum etwas gescbah. — Ver-
kiirzt in Attribute: Sie bestimmen den Ort, die Zeit, die Art und den
Grund der Ereignisse.

VI. Unechte relative Attributsatze.

Sie geben nicht eine Eigenschaft an und stehen nicht auf die
Frage was fur ein?

1.) Der Zn sat.z. Er hat die Form einer indirecten Frage.
Pfdlipp V. voollte dem Kaiser die spanischen Nehenlander entreifien,
was durch die Quadrupel~Allianz verhindert wurde = aber es wurde
— verhindert. Karl fand keine Beschaftigung, ivoriiber seine Familie
in grofien Kummer gerieth.

2.) Andere unechte Attributsatze. Der Religionslcrieg hatte in
Deutschland Soldaten angehduft, die der Friede aufier Brot setzte —
= der Friede setzte sie aufier Brot. Die Kirchenspaltung hatte in
Deutschland eine fortdauernde Trennung zur Folge, welche dieses Land
durch langer als ein Jahrhundert der Verwirrung preisgab.

3.) Unechte Attributsatze mit wo.
Aufgabe. Verwandelt sie mittels und dort in Hauptsšitze. Wir waren in

Pariš, wo wir die Kunstausstellung besuchten. Mein Sohn ist in VVien, wo er
Medicin studiert. Napoleon lieB von Sijucher ab und begab sich nach Dresden,
wo er sofort das Commando ubernahm.

Ungeiibte Schreiber bedienen sich dieses wo sehr gern stati eines
Hauptsatzes oder der relativen Anknupfung.

Aufgabe. Verbessert: Morgen wird das Leichenbegiingnis sein, wo alte
Schiller daran theilnehmen werden.
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§ 122. Aufgaben iiber den Gebrauch der attributiven
Satzformen.

1.) Ver w and el I: nach den Stil rege In 10 — 13 die (enger
verbindenden) Nebensatze in (die volksthinnlicheren und poetischeren)
Hauptsatze.

Er war ein fauler Hirt, den kein Schaf kiimmerte. Des Memschen Seele
gleicht dem Wasser, das vorn Ilimmel kommt, zum Himmel steigt und wieder
nieder zur Erde rnuss, ewig weehselnd. Er (Barbarossa), dev niemals gestorben
ist, er lebt darin (im Kyffhauser) nocli jetzt. O Mensch, der du stets daheim
sitzest und dich nach der Ferne sehnst, sei frisch und wandle durch den Ilain.

2. ) Setzet nach der Stilregel 19 statt der bisweilen schleppenden
Form mit dass den C o njun čtiv ohne Bindewort.

Kommt mir nicht mit dem leeren Vorwande, dass ihr krank gewesen
waret. Um das Jahr 1000 n. Ch. herrschte allgemein die Furcht, dass die Welt
untergehen werde. Fiir die Habsburger entstand durch die goldene Bulle die
Gefahr, dass der Bund des Kaisers mit den Fiirsten sie herabdriicken konnte.
(Beginnet mit . . . es konnte.)

3.) Audi dem Dičhter ist die engere Verbindung der Gedanken
mittels eines Nebensatzes bisweilen Bediirfnis.

Verwandelt die folgenden Attributsatze in Hauptsatze. Die
Sprache wird allerdings volkslhumlicher werden, aber an Vornehmheit,
an Adel verlieren.

Und den Fluss hinauf, hinunter ziehn die Scharen tapfrer Gothen, die den
Alarich beweinen, ihres Volkes besten Todten. Du Tlial der Hirten, wo nur
sanft die Flote klang, o, wie heut’ die Schwerter klirrten deinen griinen Plan
entlang. Da wohnt ein edler Graf, den keiner seiner Gaste jemals zu Hause
traf. Es war sein ganz Geleite ein Jagdspiefl stavk und lang, mit dem er iiber
breite Waldstrome kiihn sich schwang. Nicht schvveifen im Gewalde darf mir
ein solcher Mann, der mir zu Hof und Felde viel besser dienen kann. Herr,
ich walle zu einem sterbenden Mann, der nach der Himrnelskost schmachtet.

4. ) Verwandelt die Hauptsatze in Nebensatze.
Aber die neue Zeit regte sich auch in seinem Lande, kampfte jedoch nur

schwach gegen das System seiner RegieruDg. (Stellet den Hauptgedanken in
den Ilaupt-, den Nebengedanken in den Nebensatz.) Radetzky erfoclit bei No-
vara einen Sieg; durch diesen wurde der ganze Krieg beendigt.

In unechte relative Attributsatze;
Friedrich 111. hielt den Ilafen von Sluys 10 Jahre lang gesperrt; hiedurch

wurde auch der ganze Handel von B.riigge gesperrt (— wodurch auch etc.).
Der Wind stromt von dem hoheren Luftdrucke nach dem niederen; dabei dreht
er sich durch die Erdrolatiori nach Westen. Karl erlebte den Triumph; das
batte er immer gevviinsclit (was er etc.). Und nach dem Kloster geht der Zug;
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dort sind die Ritter des Spilals, Sanct Johanns des Taufers Orden, im Flug
zum Rathe versammelt worden (— wo etc.), Die Liige schadet iinmer; das
kann die deine eigene Erfahrung sagen.

Anmerkungen. 1.) An die Stelle des Semikolons tritt bei der Verwandlung
der Haupt- in Nebensatze das Koinma, vvodurch die engere Verbindung der
Gedanken gleichsam auch auCerlich sichtbar gemacht wird.

2.) Man (ibertreibt bisweilen in dem Bestreben, zwei Gedanken enge zu ver-
binden, und so entstehen unstatthafte Relativsatze. Verbessert: Der
Einzug in die Stadt wurde ztvar durch einen Jiegenschauer getrubt, ivelchem iibrigens
bctld darauf das schbnste Wetler folgte. (Wo bleibt das aber, das wegen des vor-
hergehenden zwar ervvartet wird?

5.) Ver w and elt nach der Stilregel 20 die Nebensatze in
Infinitive.

Hatten bisher die Kurfiirsten den Versuch gemacht, dass sie durch Wahl
minder machtiger Herren das Konigthum unter ihrem Einfluss hielten, hatten
sie stets die Regel verfolgt, dass sie niemals den Sohn dem Vater auf dem
Throne folgen liefien; so konnten sie jetzt (nach dem Erlass der goldenen Bulle)
das Erblichwerden der Krone ruhig dulden. Am schmerzlichsten war mir der
Gedanke, dass icb mich von der Mutter trennen musste. (Durch Verktirzung in
den. Infinitiv verlieren wird auch die Zalil der gleichbetonten einsilbigen Worter
verkleinert; sieh Stilregel 6.) Hier ist nicht Zeit, dass man sich staunend er-
gotze. Rudolf gab den Fiirsten das Versprechen, dass er ohne ihre Willebriefe
nichts Entscheidendes unternehmen werde. (An die Stelle des Futurums tritt
der Infinitiv Prasentis.) Ich bin nicht in der Lage, dass ich deine Verhaltnisse
richtig beurtheilen konnte.

Amnerkung. Falsche attributive Infinitive. Verbessert sie. Ich
stelle den Antrag, eine Eisenbahn nach X zu errichten. (Nicht ich will sie er-
richten; daher muss ich sagen: Ich stelle den Antrag auf Erriclitung etc.) Die
ganze Bevolkerung liegte den Wunsch , eine Versorgungsanstalt fiir die Armen zu
griinden. (Der Satz ware richtig, wenn die Bevolkerung selbst die Anstalt griinden
wollte.)

6.) Ve r kurz e t der Stilregel 21 gemafi die Nebensiitze in Sub-
stantiva.

Der Fiirst hatte sein Land in einer Zeit, wo es sehr erschbpft war, iiber-
nommen. (Statt sehr setzet das Adjectiv grofi.) Die Umgebung (Napoleons) hatte
das Gefiihl, dass er iiberlegen sei. (Aus er wird seiner.) Die Unsicherheit, ob ein
Erfolg zu erzielen sei (Genetiv), lialt den Untiberlegten doch nicht ab, dass er
sein Vornehmen beginne (mittels von. Ist auch der zweite Nebensatz attributiv?).
Und ich dacht’: Es kann der Knabe, der die schone, lichte Gabe tragt (mittels
mit), vvahrlich nicht der Bose sein. Daher die Beschranktheit unserer Zeit, dass
sie nicht denken kann (= im Denken), die Kraftlosigkeit, dass sie nicht zu
handeln vermag, und die klagliche Mitlellosigkeit, etwas liervorzubringen (= im
Hervorbringen). Scipio entlieB den Jugurtha mit einem Briefe, welchen er dem
Micipsa geben solite. (Sich biindig auszudriicken fitllt den Schiilern besonders
schwer.) Die Furcht, es konne ein Ungliick geschehen, hat schon oft ein Ungliick
herbeigefuhrt.
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7.) Ver wand el I der St.ilregel 19 gemaB die Nebensatze in
attributive Adjectiva oder Participia.

Wir iibergehen die anderen Feliden der Stadte, welche zumeist ungliicklich
waren. (Wer? Die Stadte?). Der Mensch, welclier sinnlich ist, kann nicht tiefer
als zum Thiere herabsinken; fallt aber der, welcher aufgeklart ist, so fallt er
bis zum Teuflisehen herab und treibt ein Spiel, das ruchlos ist, mit dem
Heiligsten der Menschheit. Davon haben wir Bevveise, welcbe binreichen, in
der Geschichte der Revolution, welche Frankreich erlebt bat (= in der fran-
zosiscben Revolution).

Stilregel 27. Ebenso falsch wie die Beziehung auf das Bestim-
mungswort (St.ilregel 26) ist die Beziehung auf das attributive
Adjectiv oder Partieip.

Verbessert, indem ihr es so einrichtet, dass dieNebensatze knapp
an diejenigen Worter zu stehen kommen, auf die sie Bezug haben:
Der Fleisclihacker bat einen so theuren Ochsen gekauft wie ein Pferd. Er bei-
ratet ein so armes Madchen, wie er ist. Wir haben ein kaltes Schulzimmer,
dass wir frieren. Es gibt so starke Hechte, dass sie den Fischer mit der Angel
ins Wasser ziehen konnen.

Anmer-kung. Das Substantiv, auf welches sich der Attributsatz bezieht,
muss genannt werden. Verbessert: Die Fischerei ist in Russland sehr ergiebig;
alte Gewiisser idmmeln von diesen Thieren. (Von was fur Thieren?) Graf Savorgnan,
ein guter Zeichner, undmete dieser Beschiiftigmig den grafiten Theil seiner Zeit.
(Zeitung. — Welcher Beschaftigung?) Der Mensch muss tugendhaft sein und ist
glilcklich, u>enn er sie (wen?) ausiibt.

Doch finden sich manche Ausnahmen, die man Fiigungen nach dem
Sinne nennt, als Gegensatz zu den grammatiscben Fiigungen. Es gibt im mensch-
lichen Leben Augenbliclce, wo er (der Mensch) dem Weltgeiste naher ist als
sonst. (Schiller.)

8.) Z ur Stilregel 8. Die A p p o s i t. i o n liisst die b 1 o 6 e n
F or m wo rt er weg und zwingt hi e d ur c h den Leser, s e in e
ganze Aufmerksamkeit den Begriffswortern zuzuwenden.
Diese Bedeutung der Appositionen wird auch dadurch ermoglicht
und vergroBert., dass sie durch Kommata vom Hauplsatze getrennt
sind oder durch die Stellung ihren eigenen Wert bekommen.

Verwandelt in Appositionen: a) Der alte Barbarossa, das war
der Kaiser Friederich, im unterirdischen Schlosse halt er verborgen sich. Die
Einrvohner von Tarent, welche durch Schvvelgerei verweichlicht waren, riefen
Pyrrhus, der tapfer und Konig von Epirus war, zu Hilfe. DerWirt, der ein
braver und redlicher Mann war, machte uns eine billige Rechnung. Die Thiere
stehen unter der Herrschaft des Menschen, welcher Herr der iibrigen Geschopfe
ist. t— b) Ich, der ich arm am Beutel, krank atn Herzen war, schleppte meine
langen Tage. (Die Apposition gibt der Aussage eine causale Farbung.) Am Ende
des Lebens gelien dem gefassten Geiste Gedanken auf, die bisher unfassbar
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waren. (Nicht als attributives Adjectiv solit ihr unfassbar gebrauchen.) Deinc
Briider fraC das Schwert; es waren sieben, zwar noch Knaben, sie waren
Deutscblands wert (kiirzer und edler: — Schwert, sieben Knaben, Deutschlands
wert). Die Sahara, welche die ausgedehnteste aller W(isten ist, umfasst einen
Flachenraum, der nicht viel kleiner ist als Europa. — c) Die Priesterin, welche
von ihrer Gottin selbst gewahlet und geheiligt worden ist, spricht mit dir. Sie
zahlte die Reihen der Fenster und dachte, dass viel melir als 100 Stuben und
Šale darin (in den Fenstern?) sein miissten, die alle stattlich und vornehm
eingeriditet sein mussten. (Ilier beseitigt die Apposition das doppelte «sein'
miissten».) Gib mir ein Herz voli Zuversicht, das von Lieb’ und Ruhe erfullt
ist. Mein Grundsatz ist Strenge gegen mich selbst, die ich mit Milde gegen
andere verbinde. (Verwandelt den Nebensatz zuerst ins Passiv, dann in eine
Apposition, wobei ihr das logische Subject weglasset.) Zu dem HolzstoCe, welchor
brannte, schleppte ein armes Bauerlein ein Seheit.

Anmerkung. Bildet aus den folgenden Appositionen Satze, und ihr werdet
bemerken, wie schleppend und prosaisch die Rede wird. Auf der Burg zu Ger-
mersheim, stark am Geist, am Leibe schtvach, sitzt der greise Kaiser Rudolf)
spielend das gewohnte Schach. Von den Basken tetld erschlagen liegen Karols
Helden todt. ( Wild ist ein nachgestelltes attributives Beivvort wie roth in:
Roslein roth.)

§ 123. Stilregel 28. Die Macht des Particips. Zitternd
iiber dem Geivaltigen rauscht dasLanb der Sijcomore — a) das zitternde
Laub rauscht, = b) ivahrend es zittert, rauscht es, = c) iveil es —
aus Furcht vor dem gewaltigen Lowen — zittert, rauscht es.

Dieses Particip hat qualitative, temporale und causale Bedeulung:
Was fiir ein Laub rauscht? Wann rauscht es? Warum rauscht es?
Und auch das Mittel gibt es an: Wodurch rauscht, es?

Bibenso: Mit deni dumpfen Schrei des Schmerzes springt es auf
und flieht gepeinigt = das gepeinigte Biesenpferd (die Giraffe) Jiielit —
= es flieht und wird gepeinigt, d. h. wahrend der Flucht wird es
gepeinigt = weil es gepeinigt wird, flieht es.

Ebenso: Lechzend eilt sie (die Giraffe) durch der Wuste nackte
Strecken, lmiend schlurft sie langen Halses aus dem schlammgefullten
Becken — sie lechzet und eilt — wdhrend sie lechzet, eilt sie — weil
sie lechzet, eilt sie.

Manches Particip kann (wie mancher Relativsatz) mehr-
fache Bedeutung haben und ist deshalb ein vorzugliches
Mittel, die Phantasie anzuregen. Sieh Note 2 auf S. 73.

Uber die mehrdeutigen Relativsatze spiiter boi den Adverbialsatzen.
Anmerkung. Das Particip ohne Flexion bezieht sich in der Regel auf das

Subject. Zagend auf lebend’gem Throne selin sie den Gebieter sitzen, d. h. die Thiere
zagen, indem sie (weil sie) den Gebieter sehen, der auf lebendigem Throne (auf
der Giraffe) sitzt.
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Entsteht aber keine Zweideutigkeit, so kann man es mit einem andern Satz-
gliede verbinden. Noch zuckend mit des Panthers Zdhnen zerreiJSen sie des Feindes
IJeržf d. h. mit des Panthers Zahnen zerreiBen sie das noch zuckende Herz des
Feindes. Auf diese Bank von Stein rinil ichmich setzen, dem Wanderer zu hurzer
Past bereitet, d. h. auf die bereitete Bank. Der nacTcte Leichnam wird gefunden;
obgleich entstellt von Wunden, erlce-hnt der Gastfreund von Korinth die Zuge, d. h.
die entstelllen Zuge.

§ 124. Ziehet nach der St.ilregel 22 die folgenden Attribute
in Satze auseinander. Bisweilen verlangt dies auch der Wohlklang.

Der vom Geschenke des Zufalls gemachte Gebrauch bewies unwiderstehlich
Frankreichs politische Unreife. (Lošet auch das Object Unreife in einen Satz
auf, wodurch das Gefiige an Syinmetrie gewinnen wird.) Ileller ward’s mit einem-
male von dem Glanz der von einem schonen Knaben getragenen Scliale. Schone
des wehrlos Fliehenden, haue den Widerstehenden. Der Fiirst sprach: «Sie
haben Ursache, mit den seit meiner Fahrt iiber den Ilof Ihres Vaters vergan-
genen Jahren zufrieden zu sein.» (Ein iirigstlich Genauer konnte vielleicht fragen:
Ist der Fiirst oder sind die Jahre viber den Ilof gefahren, gegangen? Die Aus-
einanderziehung in ein Gefiige bringt jedenfalls groBere Ivlarheit.) Bei dem hie-
sigen Stadtamte vvurde diesertage ein Gesuch behufs Raumung des an der dor-
figen (?) RingstraBe gelegenen Negre’schen Holzplatzes von einem dortigen (?)
Baumeister mit Hinweis auf den Brand in Stryj iiberreicht. (Die Zeitungstele-
gramme wollen kurz sein und bringen oft wahrc Satzungeheuer. Hiesig und
dortig widersprechen sich; dortig wiederholt sich; statt behufs soli um stehen;
dieWortfolge ist schlecht; gelegen ist unnothig, wie die beiden dortig. Aus mit
Ilinureis bildet einen Satz.)

Stilregel 29, eine Erganzung der 21sten. Man darf den
Leser nicht durch Voranschickung vieler Nebenbegriffe zu
lange auf den Hauptbegriff warten lassen.

Verbessert die folgenden Satze, indem ihr die Zalil der attri-
butiven Substantive, Adjecfive oder Participlen verringert und vielleicht
auch, indem ihr die Hauptsache voranstellet.

Durch das Erfassen des innersten Kernes im Wesen des Darzustellenden
hat der Bildhauer sich neuerdings als Meister der Monumentalsculptur erwiesen.
(Zeitung.) Besser: Der Bildhauer hat den innersten Seelenkern des Darzustel¬
lenden veranschaulicht und sich dadurch neuerdings als Meister der Monumental¬
sculptur ervviesen. — Auch fiir nicht zum Dniversitatskorper gehorige Studenten
offneten sich im Laufe der Zeit die englischen Schulcollegien; besser: fiir solche
Studenten, welche etc., wodurch auch der Stilregel 6 geniige geschieht. — In
einem feuchten, iibelriechenden, abends lichtlosen Kerker, bewacht von einem
rohen, feindseligen, barbailschen Manne, war er der schrecklichsten und furcht-
barsten Verlassenheit anheimgegeben. (Lasset ein oder das andere Attribut weg
oder bildet aus ihm einen Satz.) Es ware ein Zeichen einseitiger Befangeuheit,
wenn man dafiir (fiir die Raubziige) einzig' und allein die an das Steppenleben
gewohnte, in hervorragender Weise fiir den Kampf geschaffene und disciplinierte
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uncl demgemaB auf den Krieg angewiesene ungarische Nation verantvvortlich
rnachen wurde (richtig: inachte oder machen wollte). Besser: . . . wenn man
dafiir einzig und allein die ungarische Nation vevantvvortlich machte, welche etc.

Anmerkung. Kennt jedocli der Leser den Jtauptbegriff aus dem Vorher-
gehenden, so diirfen immerhin mehrere auf denselben bezugliche Nebenbegriffe
vorangehen. — Nachdem die Verbaltnisse bei dem Kegierungsantritte Ferdinands II.
geschildert \vorden sind, heifit es: Von religiosen und politischen Parteien seiner
Stammlande bedriingt, von den protestantischen Uhgarn nicht unterstiitzt, durch
den Abfall Bohmens nicht nur um reiche Quellen gehracht, sondern sogar von einer
Arniče seiner bisherigen Unterthanen bedroht und endlich belagert, komite Fer¬
dinand II. nur durch jenes felsenfeste Gottvertrauen die Sturme der Zeit uber-
dauern, dcis auch seinen Gegnern Beivunderung abzicingt.

§ 125. Stellung der Attributsatze.
1.) Stilregel 30, eine Folgerung aus der vorhergehenden.

a) Zwischensat.ze diirfen nicht zu lang sein. Der I-Iaupt-
salz m us s im mer ein tlbergewicht liber die Nebensatze
haben, sei es durch seine Lange, sei es durch seine
V o r a n s t e 11 u n g.

Aufgabe. Verbessert: Der Brocken, weleher die Iiocliste Erhobung des
lla.rzes bildet und schon wahrend des ganzen Mittelalters bekannt war und
namentlich in der Sage eine groCe Rolle spielte, alrer noch nicht von frohlichen
Wanderern, sondern hochstens von unheimlichen Hexen bestiegen war, gewahrt
selten eine gute Fernsicht. (Ein Hauptfehler dieses Gefiiges ist auch die Ver-
bindung von Dingen, die nicht zusammengehoren; trennet sie mittels Haupt-
siitzen.) Es soli hier nicht von einem Kreuzzuge, sondern von dem im Jahre
1459— 60, aus welchem uns iiber den sonst so haufig in Urkunden (richtig: in
Urkunden so haufig) vorkommenden Grafen alle Angaben fehlen, entbrannten
Tiirkenkriege die Rede sein.

b) Bemerkt man den begangenen Feliler noch wahrend des
Redens oder Schreibens, so lasst er sich verbessern; man wieder-
holt den regierenden Satz oder die regierenden Worter.

Wenn Bldtter, worin nicht nur so viele offentliche Korperscha/ten
und Gesellschaften in Frankreich auf das heftigste angegriffen iverden,
sondern selbst iiber Nationen, Konige, Fiirsten und offentliche Wohl-
thater mit cgnischer Frechheit ins Gelag hinein rasonniert tvird, wenn,
sage ich, Bldtter dieses Scldages bffentlich aus einer helvetischen
Druckerei hervorgegangen ivaren, so etc. (Wieland.)

2. ) Stilregel 31. ZerreiBet den Hauptsatz nicht so, dass
ihr mit einem isolierten Worte sehliefiet..

Ich rathe dir, dem Beispiele, das dir dein Freund gibt, zu folgen.
Muss auch der Stilregel 6 zufolge geandert werden. Besser: Ich
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rathe dir, dem Beispiele zu folgen, das dn an deinem Freunde toahr-
nimmst; und gan z richtig: Ich rathe dir, dem Beispiele deines Freundes
zu folgen; und (nacli der Stilregel 21, Anmerkung) stramm befehlend:
Folge dem Beispiele deines Freundes.

Aufgabe. Verbessert: Die Christen standcn allen Verfuhrern, die den Geist
ihres Meisters zu heucheln wussten, blofi. Die Mutter zog den Peter, der ein
Gelehrter werden wollte, vor. (Setzet ihr vor das Wortchen vor noch dem anderen
Sotine, so ist der Satz gut.) Wie solite die Spanierin in dieses Sarmatenland, wo
statt der Oliven- und Johannesbrotbaume aul' den reichen und iippigen Fluren
ihres Vaterlandes nur Fichten und IiartolTeln in Sandsteppen wacbsen, komraen?

3. ) Zu der Stilregel 17.
Aufgabe. Verbessert die falschen Beziehungen. Sie sind zumeist

dureji unrichtige Stellung des Relativsatzes entstanden. — Der Wein erquickt den
Menschen, welcher aus den gekelterten Trauben gewonncn wird. Der Hase bat
einen kurzen Scbwanz, welcher sich durch seine Feigheit auszeichnet. Frankfurt
an der Oder ist eine preuDische Stadt, welche in Mahren entspringt. In der
zvveiten Kutsche safi die Braut, welche mit Sammt gepolstert war. Der Tod des
Nachbars, welchen wir immer gefilrchtet hatlen (wen?), trat ein. Die Romer
fiihrten Kriege mit allen Volkern, welche mit ihrem Siege endigten. Er blies
den Rauch seiner Meerschaumpfeife durch die Nase, welche mit Silber be-
schlagen war.

Anmerkung. Ein plumper Fehler ist es, statt des relativen ein anderes
Fiinvort zu setzen. Verbessert: Die Taube, nacli der der Jager geschossen
und s i e nicht getroffen hatte, etc. Der Lowe, auf ivelchen der Bdndiger sich setzte
und seine Mahne streichelte etc.

4.) Stilregel 32. Vermeidet den ZusammeustoB zweier
Praposi tionen.

Aufgabe. Verbessert: Von an der Ausfiihrbarkeit Zvveifelnden wird uns
mitgetheilt etc. Ich zog mit nach Veldes fahrenden Landleuten. Wir lagerten
uns unter mit Drillich iiberzogenen Zelten.

Anmerkung. Warum klingen die folgenden Satze hart und vom Sinn ab-
leitend? Von mir bekannten Bewohnern des Ortes erhielt ich die Nachricht;
besser: Von einigen mir bekannten etc. oder: Von Beicohnern d-es Ortes (= Orts-
bervohnern), die mir bekannt sind. Verbessert: Durch mich anklagende IVorte
hat er seinem Zorne Luft gemacht. Mit keine Unklarheit iibrig lassender Be-
stimmtheit.

5.) Stilregel 33. Vermeidet unnothige Attributsatze.
Mein Brief, den ich dir geschrieben, gieng verloren. Ihre letzte Stiitze,
die sie aufrecht hielt, zerbrach. Ihre Iloffnungen, welche sie hegten,
giengen nicht in Erfullung.

Anmerkung. Unnothige Satze sind iiberhaupt zu meiden. Wozu: Deinen
Brief habe ich erhalten? Die Beantwortung desselben zeugt ja von seiner
Ankunft.

Ober Einschachtelung der Nebensatze spater.
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E. Die Adverbialsatze.
§ 126. I. Die Formen der Local-, Temporal- und

Modalsatze. Aufgaben.
1. ) Auf welche Fragen stehen die Local-, die Temporal- und die reinen

Modalsatze? Auf welche die Modalsatze des Grades?
2.) Arten der Modalsatze: a) Comparativsatz. Die Wollcen flogen vor tlim

her, wie wenn der Wolf die Ilerde scheucht. b) Consecutivsatz. Geist und Sinn
stumpfen sich so leicht gegen Eindriicke des Vollkommenen ah, dass man die
Fdhigkeit es zu empfinden bei sich auf alle \Veise erhalten solite, c) Umstandsatz.
Der Befehlshaber zog die Truppen zuriick, indem (ivahrend) er die einzelnen
Abtheilungen vereinigte.

Anmerkung. Zum Modus gehbrt das Mittel. Indem er dies ivagte, betcies
er seinen Muth. (Wie? dureh ivelches Mittel bewies er etc. ?)

Von jedem in diesern Paragraphen vorkomrnenden Satze bestirnmet seine
Gattung.

1.) Verwandelt nach der Stilregel 10 die Hauptsatze in Neben-
satz e.

a) Mittels ivo-; es tritt durch die Vervvandlung oft eine Verallgemeinerung
des Gedankens ein; vergleiche Stilregel 22. —Da gibfs Fliegen; da gibfs auch
Spinnen. Dort stort mich niemand; dorthin zieb’ ich mich zuriick. Da ist das
Vaterland in Gefabr; da gilt’s zu kampfen. (Die so gevvonnenen Localsatze
baben auch causale Farbung: Warum gibt es dort Spinnen? etc.) - Ohne Ver¬
allgemeinerung des Gedankens, wohl aber des Ortsverhallnisses: Er floh mit
Ungestiim, und iiberall seballen die Glocken binter ihm und Grabeslieder klagen
(mittels ivo — da). Du siebst (hiebei) nur die Noth und Plag’, mir scheint da der
helle Tag des Lebens. (Der Dichter stellt gewobnlich den attributiven Genetiv
vor das bestimmte Substantiv. Reimet Plag’ — Tag.)

Anmerkung. Wo kann zu der localen Bedeutung auch temporale und
zugleich condicionale Farbung annehmen und ist wegen dieses weiten Spiel-,
raumes, den es der Phantasie gewahrt, dem Dichter sehr erwiinscht.

Denn xvo das Strenge mit dem Zarten, ivo Starkes sich und Mildes paarten,
da gibt es einen guten Klang. (Wann? So oft sich Strenges mit dem Zarten etc.
paarte. Unter welcher Bedingung? 1Venit, falls sich etc.) Dass derartige Neben-
satze eigentlich locale sind, zeigt das im Hauptsatze stehende oder wenigstens
mogliche da, dort.

b) Mittels als: Wir verliefien den Bahnhof und fanden die Kutsche unseres
Gastfreundes bereit, die uns in sein Haus fiihren solite. Ihr gelit spazieren,
ich muss indes arbeiten. (Stellet das Adverb indes als temporale Conjunotion
vor den Nebensatz.) Mittels seit, nachdem: Goethe hatte ltalien gesehen und
sehnte sich dann immer aus dem neblichten Norden in den sonnigen Siiden.

c) Wie die folgenden Satze zeigen, ist die Sprache des Volkes nicht immer
auch dichterisch. Bildet Modalsatze aus: Max schreibt garstig und un-
deutlich; man kann es kaum lesen. Der Sturm war heftig; er hat riesige Baume
entvvurzelt. Mittels ohne dass: Wer wird vom Gliicke aufgesuchl und bekummert
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sich nieht darum? Der Zweikampf war voriiber; ich hatte davon niclits erfahren.
Der Vater nimmt stets eines von uns Kindern mit, sonst geht er nicht aus.
Mittels indem: Gustav versetzte den Krieg in die ligistischen Lander, zog deren
Mannschaft an sich, schaltete iiber die Einkiinfte der gefliichteten Ftirsten als
uber sein Eigenthum und entzog (auf diese Weise) dem Feinde alle Hilfsmittel,
ihm mit Nachdruck zu widerstehen. Mittels um zu: Heinrich IV. war zu sclnvach,
er konnte den Sieg liber seine Feinde. nicht davontragen. Volksmafiige Aus-
drucksweise: Er redet nicht gleicli; er redet anders mit einem Vorgesetzten
und ganz anders mit einem Untergebcnen. Gebildete Ausdrucksweise: Er
bedient sich einer andern Sprache, je nachdem er mit einem Vorgesetzten oder
Untergebenen zu thun hat. Verbessert ebenso mittels je— desto: Gegen einen
reichen Verwandten ist er schon hoflich; aber gegen einen armeren nicht so.
Bleibt nur recht lang; es ist mir recht lieb.

Anmerkung. Die Volkssprache geht den Nebensatzen nicht so angstlich
aus dem Wege, wie man nach dem bisher Vernommcnen vielleicht schliefien
konnte. Mit JUnlcem lliebe schlug Udland ihm unterm Schild die linice Hand, dass
Iland und Schild entrollten. Doch Roland stach ihn in 'das Knie, dass er zu
Roden stiirzte. Und ivir ziehen Jort und Masen, dass es tausendfach verliallt. —,
Volksthiimlicher Nebensatze bedient sich natiirlich auch der Dichter.

2.) Stilregel 34. Handelt es sich darum, die schnelle
Aufeinanderfolge zweier Ereignisse darzustellen, so
gibt man dem Temporalsatze die Form einer directen
Frage mit. voranstehendem kaum, schon oder ehen. Kami
hatte mit den Morgenstunden sein erster Schlaf sich eingefunden, so
Uefi ihm den Genuss der Buh der nahe Sdnger nimmer zu.

a) Ver w and el t. in dieser Weise: Mittels kaum: Wie ich mich im
ebenen Plan’ seli’, schlagen flugs meine Doggen an. Wie der Gartner den Park
gereinigt und neu bepflanzt hatte, kam B’rost und Schnee. VVahrend die Ein-
wohner des Stadtchens neue Drangsale des Krieges fiirchteten, kam die Nachricht,
zu Miinster sei Friede geschlossen worden. Als die gellohene Menge die verlassenen
Hauser wieder betreten wol!te, erschiitterte ein neuer Erdstofi die wankenden
Gebiiude. Ich stieg aus ain heimischen Strand und lieD gleich durch Kiinstlers
Hand ein Drachenbild zusamrnenfiigen. — Mittels schon: Wie die beiden Sanger
im hohen Saulensaale stehen und auf dem Throne der Konig und sein Gemahl
sitzen, da schlagt der Greis die Saiten etc.

h) Verwandelt in Hauptsatze: Mittels aber; der Gedanke wird
entschiedener ausgedriickt werden: Endlich gab ich mein Jawort, indem ich die
Beistimmung meiner Eltern zur Bedingung machte.. — Mittels und: Nachdem er
dies mit herzlichem Ton gerufen, wandte er den Rficken und gieng davon. (Lied
vom braven Mann.) Stellet asyndetisch nebeneinander: «Als der Konig sprach,
lief der Knabe; als der Knabe (zuriick) kam, rief der Konig: Lasst mir herein
den Alten. («Der Sanger* von Goethe.)

Erganzung zur Stilregel 10. Dem Dichter geht die pro-
saische Genauigkeit ah, die Satze nach ihrem Gedankeninhalt zu
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charakterisieren und enge zu verbinden. Wie prosaisch wurde doch
klingen: Nachdem ich mich in bangem, diisterem Muth einsam geharmet
hatte, habe ich wieder gesungen, wodurch cilles ivieder gut wurde; wie
poetisch ergreifend klingen dagegen die Hauptsatze an unser Herz:
Hab’ einsam mich geharmet in bangem , diisterem Muth, und habe wieder
gesungen, .und alles ward wieder gut. (Chamisso.)

3. ) Der Temporalsatz in der Form einer directen
Frage ist. volksthiimlich, wie uberhaupt das Weglassen der Con-
junction. Selzet. ihr dieselbe in den folgenden Beispielen, so ver-
lieren sie an Kurze, Kraft, und Poesie. Stirbt der Fuchs, so gilt der
Balg. Und kam der Pilgrim hergeivallt und lenkte in die Ungliicks-
straJJe, hervorbrach aus dem Hinterhalt der Feind und trug ihn fort
zum Frafie. Und jauchzte seine Fiedel, so schlug sein Herz den Takt.
Kehrt man das Gesicht gegen den Wind, so vermag man kaum zu
athmen. Will man das Renthier iiber seine Krafte anstrengen, so
wircl es wie das Kameel niclit selten wild. Geht’s euch wohl, so denkt
an mich.

Aumerkung. Es sind 20 Jahre, dass (— seit) ich in Italien lebe. Es sind
drei Tcige, dass ich nicht geschlafen habe. Temporalsatze mit dass in der Be-
deutung von seit liaben attributive Farbung: Drei schlaflose Ndchte, Aufenthalt
von 20 Jahren.

4.) Verwandelt nach der Stilregel 20 die folgenden Adverbial-
satze in Substantiva. Freilich hiingt es immer von der geistigen
Scharfe des Lesers oder Horers ab, ob ein bloBes Wort genugt, ihm
die Sache klar zu machen, oder ob dazu ein auseinanderlegender
Satz nothig ist

Wenn der Tanz beginnen wird, mach'ich mich aus dem Staube. Als wir
in das Stadtchen eintraten, knallten die Poller, schallten die Glocken etc. Als
wir uns verabschiedeten, musste ich ihm versprechen, bald wiederzukommen.
Seitdem die Buchdruckerkunst erfunden ist, sind die Bucher viel wohIfeiler.
Wie die Tiirken anmarschierten, schloss Zriny die Festung. Nachdem Karl Albert
bei Novara eine entscheidende Niederlage erlitten hatte, dankte er ab. Bevor
wir aufbrachen, untersuchten wir noch einmal unsere Waffen. Unser Hauflein
war zu klein, als dass wir batten angreifen konnen, aber es geniigte, dass wir
das Haus vertheidigten. Nachdem man viel geredet hatte, kam es zvvischen dem
Herzog und den Stadten zu einem Frieden. Dann erhoben sich, als Kaiser Ilein-
rich IV. regierte, die ehemals altfreien Geschlechter. Sobald der Krieg ausbrach
(gleich nach etc.), wurden die Lebensmittel theurer.

Stilregel 35. Ganz ilberflllssig ist der Nebensatz, wenn
zur Verkiirzung die Weglassung seines Priidicat.es geniigl.
Nachdem die Procession voruber ivar = Nach der Procession.



126. Stilregeln 35, 36. 207

Verkiirzet in Substantiva mit Prappsitionen: Wenn ich zu
Ilause bin, bin ich am gluckliclisten. Wenn sie auf ihren Pferden saDen, fuhlten
sich die Magyaren sicher. Wenn man vom Schafberg herunterschaut, bat man
eine herrliche Aussicht. (Schiller.) Wie im Garten stille Wandler gehen, ziehn
die Schiffe durch das Meer. (1Vie bleibt stehen. Die Weglassung des gehen macht
den Satz poetischer, weil das Meer ein Garten und die Schiffe Wandler genannt
werden.) Ein Sperling in der Kand ist besser, als eine Taube auf dem Dache
ist. Ein Konig sagt nicht, wie gemeine Menschen sagen, verlegen zu, dass er
den Bittenden auf einen Augenblick entferne. Niemand hat besser deutsch ge-
schrieben, denn Lessing geschrieben hat. Du hast die Sache klarer dargestellt,
als ich sie dargestellt habe. Niemand ist gut, nur Gott allein ist es. Mittels
aufier: Er besitzt nichts mehr; nur ein Hauschen in der Vorstadt ist ihm ge-
blieben. Er hat gehandelt, wie ein rechtschaffener Mann handelt. (Fallt han-
deln weg, so darf als statt toie stehen: Er hat als rechtschaffener Mann
gehandelt. Die Zusarnmenziehung erhalt hier eine causale Farbung. Lautete
der Satz: «Er hat als rechtschaffener Mann so gehandelt,» so ware er ge-
radezu ein verkiirzter Causalsatz = Er hat so gehandelt, weil er ein recht¬
schaffener Mann ist.) — Damals stand ich dir im Karnpfe gegeniiber, wie ein
Feind dem andern.

5.) Stilregel 36. a) Soli aber nebst der Zeil, zugleich die
Ursaclie angegeben werden, so gebraucht man wirksamer
den Nebensatz. Nachdem Magdeburg gefallen war (und weil es
gefallen war), vereinigte sich der Kurfurst von Sachsen mit Gustav
Adolf.

b) Ferner bedient man sich des Nebensatzes, wenn man dem
Horer Zeit gonnen wi 11, das Gesagte zu erfassen, und iiber-
haupt, wenn es sich um Hervorhebung des Gedankens handelt. Sieh
Stilregel 22, a. I)ie Staatsmaschine muss ausgebessert werden, ivahrend
sie geht. Tautologien sind zu vermeiden; aber bisvveilen ist es,
namentlich im miindlichen Vortrage, sehr gut, den wichtigen Ge-
danken nochmals, aber mit andern Worlen auszudriicken; deshali)
folgt hier noch der Šal z: sie darf niemals zum Stillstande gebracht
werden. — Der Bliclc des Forschers fand nicht selten mehr, als er zu
finden wunschte. Durch die Weglassung von zu finden wiirde der
Gedankenausdruck an Schiirfe verlieren. Zu malt ware: Uns wurde
nirgends aufgethan. Wie plastisch trit t dagegen die Ortsbestimmung
als Localsatz hervor: Wo wir erschiene?i und pochten an, ivard nicht
gegrufit noch aufgethan. Ebenso: Bei Sdngern lass ‘dich nieder. Aus-
drueksvoller: Wo man singt, da etc. Ich werde dir nach Krdften
helfen. Eindringlicher: Ich werde dir helfen, soweit meine Krdfte
reichen.
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c) Demzufolge ist, namentlich der Comparativsatz noth-
wendig, wenn das Pradieat. des Hauptsatzes betont werden
soli. Soivie der Weihrauch das Leben einer Kohle erfrischet, so
erfrischet das Gebet die Hoffnungen des Herzens.

d) Nach Stilregel 22, c: Wiirde die Zusammenziehung eines
sehr umkleideten Satzes eine Anhaufung von Substantiven herbei-
fiihren, so muss sie unterbleiben. Als er (der Graf) zu Ilause vom
Eosselein stieg, da fand er sein Schlosselein oben. Nachdem Phidias
die Statue des Zeus vollendet hatte, betete er selbst vor ihr. Wohl
aber: Nach Vollendung der Statue betete Phidias selbst vor ihr.

Verbesserl: Nach der Auffmdung des Schleiers seiner Gemahlin auf
einem Baume im Walde erbaute der Herzog Leopold daselbst ein Kloster.

e) Zur St.ilregel 21.
Verkilrzet. die folgenden Adverbialsfttze in Substantiva, und

ihr werdet fiihlen, wie die Sprache an volkslhumlicher Poesie verliert:
Jetzt schnell, eh’ die Brandung wiederkehrt, der Jiingling sich Gott befiehlt. Und
lasst ihr sie trinken, wie’s jeder beliebt, dann sind sie euch hold, die Unholden.
Herr, wie du willst, so fuhre mich. Bis die Glocke sich verkiihlet, lasst die
strenge Arbeit ruhn.

Anmerkung. 1.) Als ich envackte, sah ich etc. = Beim Erivachen soh ich.
Ein haulig vorkommender Pleonasmus ist: Bet metnem Erivachen sah ich etc.
Kein Pleonasmus ist: Beim Erivachen des Kindes sah ich etc.

2.) Warum lasst sich nicht verkiirzen: Als ich neugest&rht envachte, sah
ich die Knappen um mich stehn?

Stilregel 37. In deti romanischen Sprachen ist. die Wortfolge
auch dann die gerade, wenn der Satz mit einem Adverb beginnt
oder ihm ein Adverbialsatz vorangeht.. Im letzteren Falle wendet.
sie bisweilen auch der deutsche Dichter an; allein der Zusammen-
hang der Gedanken bleibt dabei so locker, dass der Leser das Ge-
fiige wohl auch zweimal lesen muss, um den Sinn zu erfassen.
Im miindlichen (prosaischen) Vortrage ist daher die
gerade Wortfolge des Hauptsatzes nach einem Neben-
s a t z e k a u m gestattet. Dampfschnaubend Thier ! Seit du geboren,
die Poesie des Beisens flieht. Klarer: flieht die Poesie des lleisens.
Und als ich seinen Zorn entflammet, rasch auf den Drachen spreng’
ich los. Und als er auf seinem stattlichen Eoss in eine Au Icommt
geritten, ein Gloclclein hort er erhlingen fern. So oft du kommst, er
(der Himmel) soli dir offen sein, sprach Zeus zum Dichter.

Anmerkung. Selbstverstandlich ist die gerade Wortfolge des Hauptsatzes
angezeigt, wenn er voranstebt. Wir sind Greise, eh’ wir’s ahnen.

Dichterisch freie Wortstellung: Hereirf zum Sadi Klein Roland tritt, als w&r’s
sein eigen JJaus, ftir: Klein Roland tritt zum Saal herein etc.
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6.) Stilregel 38. Die Apposition. Ibrerbedientsich vor-
nehmlich die gebildete Prosa. Warum? Sieh 8. in § 123. Durc-h
die Apposilion wird der Satz zum bloBen Begriffe, und der
sprachlicbe Ausdruck gevvinnt. hiedurch an Gewicht, be-
sonders wenn die Apposition an die Spitze der Verkiir-
zung tritl.

a) Verkiirzet nach der Stilregel 35: Als Wallenstein ein Knabe
war, war er von schvvarmerischer Natur. Trotze dann, wie ein (ester Thurm
trotzet, der vereinten Feinde Sturm. (OJme wie.) — Zriny schrnetterte, als war’
er ein angeschossener Eber, die Ttirken kopffiber den Wall hinunter. (Mit ivie)
— Als ich Soldat war, hatte ich keine Sorge. Insoferh dieser Beatnte auch
Officier ist, bat er noch weitere Rechte. (Mit als.) — Insoweit der Mensch Thier
ist, gehort er der Erde, insofern er Geist ist, gehort er einer hoheren Welt an.
Er liefi dem Wirte seine Uhr zuriick; sie solite ihm als Pfand dienen. Kebre
nimmer heim oder kehre heim, wie ein Sieger heimkehrt. (Der Gebildete halt
eine so scbleppende Redeweise fiir unglaublich, und doch findet sie sich bei
langsamen Denkern. Verkiirzet mittels als.)

Anmerkung 1. Die Zusammenziehungen mit als und ivie unterscheiden
sich. Er stavb als Held bat causale Farbung: Weil er ein lleld war, weil er
schon in friiheren Kampfen sich als Held gezeigt hatte, musste er sich jetzt
dem Tode weihen. Ev stavb ivie ein Held, d. h. er bewies seine Heldenhaftig-
keit vielleicht zum erstenmale, indem er sich, einem Ilelden gleich, dem Tode
weihte. — Er spvach als Freund zu mir, d. h. weil er mein Freund war, sprach
er so. Er spvach ivie ein Freund zu mir, d. h. so, als ob er mein Freund ware,
wie ein Freund zu mir sprechen wiirde. Treffend ist der Satz: Vom Schiff aus
behandelte man die Delphine niclit a l s Geleitsmannev (was sie doch waren), son-
devn wie Feinde (was sie nicht waren).

Anmerkung 2 . Auffallende, jedoch gestattete Zusammenziehungen.
Die Vevdienste Kuhns als Ovganisator (stalt: als Organisators) sind anerkannt.
Dev Verfasser zeigt sich allenthalben als denlcender (statt: denkenden) Schul-
mann. Dagegen : Davf sich dieser Mann als deinen (nicht: dein) Freund aus-
geben, betrachten u. dgl. Wir sind hiebei unbewusst durch die haufigere und
richtigere Gonstruction fiir deinen Freund beeinflusst.

Anmerkung 3. E’alsche Zusammenziehung. Andert die \Vortfolge:
llerr von B. hatte vor ungefdhr dret Jahren seine Frau als Husarenlieutenant
leennen gelernt. (Zeitung. Eine Frau ein Husarenlieutenant!) Er verdufierte die
Agraffe von dem Hute des Georgordens als Grojimeister.

b) Verkiirzet in parlicipiale Appositionen: Kaum war er dieser
Gefahr entronnen, sliirzte er sich in eine andere. Nacbdem Karl IV. von den
Fiirslen und Stiidten einstimmig als Konig anerkannt war, begab er sich sammt
seiner Gemahlin nach Aachen. (Vermeidet die Stellung: Karl, anerkannt, begab
sich etc.) Wir Schwestern saDen, wahrend wir Wolle spannen, in den langen
Nachten. Wahrend ich dies dachte, scldief ich ein. Und am Ufer steh’ ich lange
Tage, indem ich das Land der Grieehen mit der Seele suche. Als der Bruder

H e i n ri c h , deutHche Grammatlk f. d. IV. Cl. 14
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schied, gab er uns das Versprechen, stets der Ehre unserer Familie eingedenk
zu bleiben. Wenn wir beten, falten wir die Hande. (Der Nebensatz und das ihn
vertretende Particip bat mehrfache Bedeutung; sieh § 192 im I. Bande und
Stilregel 27.)

c) Verwandelt die attributiven Participien der Zeit in tempo-
rale Appositionen. Hiedurch wird das Schleppende des Stils be-
seitigt. und der Rede ein vornehmerer Ton verliehen werden. Der
von der Gegenpartei aufgereizte Heinrich erhob gegen seinen Vater die Waffen.
Die mit Schvvefel und Salpeter verbundene Kohle wird noch einmal lebendig,
ja sogar machtig. (Das Particip kann hier temporal und condicional aufgefasst
werden: nachdem und wenn = falls.) Audi die geschlagenen Mailander waren
noch gefahrlich. Der das Haus betretende Agamemnon liel durch seiner Frauen
und Agisthens Tiicke.

d) V erw and el I die substantivierten Participien in Apposi-
t ione n. Die Schluchzende warf sich vor dem Kaiser auf die Knie. Der zwei-
mal vom Schlage Geriihrte konnte sich niclit mehr erholen. Der von Gift Gelahmte
konnte dem Luxemburger nicht meln' vviderstehen.

7.) Stilregel 39. a) Der absolute Accusativ besteht nur
aus Object. und Particip. Seiner bedient sich nur die Poesie oder
die poetische Prosa; das Volk gebraucht. audi hier Hauptsatze.

Verwandelt in Temporal- oder in Hauptsatze: Schild und Lanze
weggeworfen, flieliTi sie liber Berg und Tbal. Im Felde schleich’ ich stili und
wild, gespannt mein Feuerrohr. Dieses Ziel erreicht, konnte man sich hoheren
Planen zuvvenden. Sie seufzte hinaus in die finstre Nacht, das Auge vom Weinen
getriibet. Den Blick gegen Himmel gerichtet, starb er.

b) Mit dem absoluten Accusativ bat das leichtsinnige Weg-
lassen von Satzgliedern keine Vervvandtschaft. Verbessert die
folgenden afTectierten Verkruppelungen: Gestern im Theater gewest (statt
gewesen) — viel gelacht •— Komiker noch ungeschult — Sangerin aber aus-
gezeichnet. Neulich Malheur gehabt — Pferd gestiirzt — Vorderfufi verletzt —
Curschmied geschickt — fatale Geschichte — obendrein ausgelacht.

Anmerkung. Eine Art absolu ter Ge netiv ist: Er hehrte unverrichteter
Dinge zuriick = nachdem er, da er, weil er, obgleich er nichts ausgerichtet hatte.

Stilregel 40. Vermeidet unnothige Adverbialsatze.
Verkiirzet.: Indein wir nun die Fledermaus mit dem Vogel vergleichen,

so finden wir, dass sie nicht zu derselben Thierclasse gehort. Ein gesunder
Schlaf brachte die Wirkung hervor, dass der Kranke, sobald er ervvacht war,
guten Appetit verspurte. Auf dem Bahnhofe traf ich, als ich dort ankam, zwei
Bekannte.

Oft klingen unnothige Siitze beinahe komisch. Z. B. In einem
Vortrag liber Ungarn sagte der Redner: Wir kommen nun in die Zips.
Dann: Gehen vvir nun riach Schmolnitz, so seben wir etc.
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8. a) Zu was fur Adverbialsalzen gehoren die folgenden in d er
Form von relativen Attributsatzen? Das Lied, das aus der Seele
dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet. Sieh Stilregel 28. Er herzt den Beutel,
den er halt. Er wirft das Sehwert, das blitzend des Jiinglings Brust durchdringt.
(Mit welcher Kraft und Sicherheit warf er?)

b) Was fur Nebensatze vertreten die Infinitive in: War doch
so ehrlos, sich riicht zu schamen , Gescheuke anzunehmen. Bist du so sicher,
nie zu fehlen?

Anmerkung. Wo soli das Komraa stehen? Die merovingisclien Konige ent-
arteten mit der Zeit so, dass sie zur Itegierung unfShig umrden; oder: Sie ent-
arteten, so dass sie zur Regierung unfShig tvurden.

Hier ist die Entartung, dort der Grad der Entartung die Ursache der Un-
fahigkeit.

§ 127. Die Formen der Causalsatze.

Wiederholende Ubersicht. Die Causalsatze sind:
1. ) Der Causalsatz im engeren Sinne. Warum? Weil, da etc.
2.) Der Finalsatz. In welcher Absicht? Damit, dass etc.
3. ) Der Condicionalsatz. Unter uielcher Bedingung ? Wenn, falls etc.
4.) Der C.oneessivsatz. Obgleich — so docli etc.
Bestimmet die Art eines jeden in diesem Paragraphen folgenden Beispiel-

satzes.
1.) Verwandelt nach den Stiiregeln 10— 13 die folgenden

Hauptsatze von causalem Inhalte zuerst in causale Safzverbin-
dungen und dann in causale Satzgefiige. Welche Eigenschaften
wird die Sprache gewinnen, welc,he verlieren?

Der Zollner erkennt ihn (den beimkehrenden Wanderburschen) nicht, die
Sonne bat zu sehr ihrn verbrannt das Gesicht. Du liebes Kind, komrn geli mit
mir, gar sclione Spiele spiel’ ich mit dir (denn gar etc.). Solin, da hast du meinen
Speer, meinem Arm ist er zu schwer. Der sclinellste Reiter ist der Tod, er iiber-
reitet das Morgenroth. Tiefe Stille herrscbt im Wasser, ohne Regung ruht das
Meer, und bekiimmert (warum?) sieht der Scliiffer glatte Flache ringsumher. Muss
ich so dich wiederflnden und bolite, mit der Fichte Kranz des Sitngers Schlafe
zu umwinden (wahrend ich docli hoffte eLc.) Man muss im Walde streifen, will
man ihn fahen (wenn man etc.). Man muss ihn tapfer greifen (warum?), sonst
steiit er nirgends stili. Er lasst es ruhig geschehn (warum?), die andern lassen ’,1

auch. Ich bat ihn so innig, und er liefl sich nicht emeichen (obgleich etc.). Wo
man singt, da lass dich nieder, bose Menschen haben keine Lieder. Um Gottes-
willen ziirnt mir nicht, ich erschlug den groben Wicht. (Mit dass.)

2.) Die krililige Volkssprache bedient sich der adversativen Satz-
verbindung, wo der Gebildete in einem — weicher klingenden —
concessiven Gefiige die Gedanken enger verbindet. Bildet solche
Gefiige aus:

14 *
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Die Feinde schleuderten einen Hagel von Geschossen auf uns, aber \vir
stiinnten doch den Iliigel hinauf. Du bist noch jung, aber du kannst deinen
Ellern doch schon Freude bereiten. Bei Marathon hatten die Griechen eine
zehnmal geringere Heeresmacht, aber sie siegten doch.

Verwandelt, diese Satze auch in Substantiva mit trotz.
3.) Die directe Frage ist ein Hauptsatz mit verkehrter Wort-

folge und als solcher in der Sprache des Volkes und des Dichters
haufiger, als der ihre Stelle vertretende Nebensatz mil. einer Con-
junction. Schiller wendet sie statt des Nebensatzes mit Vorliebe an.

Verwandelt die folgenden directen Fragen in Nebensatze mit
Conjunctionen. Was wird die Sprache gevvinnen, was verlieren?
(Und) kann ich die Stadt nicht erreichen, so muss mir der Freund erbleichen.
(Doch) nahte sich ein liebend Paar, dem reichte sie der Gaben beste, der Blumen
allerschonste dar. Hast du dir aus Stromen Feindesblut die angestammte Krone
kiihn erobert, dann ist es Zeit und steht dir fiirstlich an, dich mit der Liebe
Myrten zu bekronen. Bin ich durch Zaubers Macht geblendet, so ist’s durch
eine himmlische Gewalt. Ist deine Mutter so edle Dam’, so hat sie wohl ein
Schloss lustsam. Gibt man euch einen guten Rath, so befolgt ihn.

Anmerkung 1. Tritt auch oder gleicli dazu, so wird der Nebensatz als
concessiver kenntlich. Und liegt auch das Zunglein in peinlicher Hut, ver-
plaudern ist schSdlich, verschtoeigen ist gut. Sind auch die altan JiUcher nicht zur
Sand, sie sind in unsre Ilerzen eingeschrieben. Ist es gleich Nacht, so leuciltet
unser Becht. Dar Fremde ist toillkommen, wer er auch sei. Was er auch hringen
mag, er darf den Meuterern nicht in die Sande fallen. \Vo es auch sei, ich tverde
ihn zu finden ivissen.

Anmerkung 2. Die Volkssprache setzt in vortheilhafter Kurze den Indi-
cativ des Imperfects statt den schleppenden Conjunctiv des Plusquamperfects.
Beichtest du ihm nicht die Sand, so ertrank er. Warf er das Schivert von sich, so
toar er verloren.

Auch eine Art historisches Prasens wendet das Volk hiebei an. Wie
(— ivenn) du noch ein Wort sagst, so zieht er den Siihel = hattest du — gesagt,
so umrde er den Sabel gezogen haben = Sagtest du etc., so etc.

4:.a) Zur Stilregel 19. Der bloBe Conjunctiv ist poetišcher
als der volle Nebensatz. Beweiset dies, indem ihr die Conjunc¬
tionen setzet in: Der rasche Kampf verewigt einen Mann; er falle gleich, so
preiset ihn das Lied. Der Bote bringe, was er will, ich stehe fest. Ein Volk,
dem dies geboten wird, ist schrecklich, es rache oder dulde die Behandlung.
Und hube deine Rede jeden Zweifel, und bandigt’ ich den Zorn in meiner Brust,
so wurden doch die Waffen zwisclien uns entscheiden miissen.

b) Die Form des Wunsches oder Befehls zeigt wegen ihrer
Kurze Entschiedenheit. Sieh Anmerkung in Stilregel 21. Verwandelt die
folgenden in vollstandige Causalsatze, und ibr werdet empfinden, wie
mati der Ausdruck wird.
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Schvveigt, und man wird euch beachten; plaudert, und man schiebt euch
beiseite. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Nur Muth (elliptischer Satz), und du
wirst sicher siegen. Vertraue, und du wirst Vertrauen finden. Lebe rein, und
du lebst gliicklich. Die Flamme brenne unsre Dorfer nieder, die Saat zer-
stampfe ihrer Rosse Tritt: der Lenz bringt neue Saaten mit. (In einem mehr-
fachen Gefiige dieser Art steht der Doppelpunkt.) Mogen die Worte verhallen,
die Gedanken bleiben in uns lebendig.)

Anmerkung 1. Wie fiir tvenn oder als ist volksthiimlich, also auch dich-
terisch. Wie du nicht folgst, musst du zu Hause bleiben. Und wie er winlct mit
dem Finger, auf thut sich der weite Zwinger. Wie der (der Tiger) den Loiven
erschaut, hrulit er laut. (Sind die beiden letzten Siitze auch condicionale ?)

Anmerkung 2. Nachdem darf nicht causal gebraucht werden. Verbessert:
Nachdem du kein Geld hast, kannst du nicht reisen.

5.) Stilregel 41. Der Volksgeist erfasst, leichter die Eigenschaft
als die Ursache; daher kommt es, dass er Causalsatze in der Form
von relativen Attributsatzen bildet. Soli die Ursache als solche
hervorgehoben werden, so setzt man die causale Con-
junction; will man der Ursache Anschaulichkeit und Dauer
verleihen, so behandelt man sie als Eigenschaft und bedient
sich des Relativums. Vergleichet: Weh mir, dass ich die Jugend
vergeudet liabe, und: Weh mir, der ich die Jugend vergeudet habe.

Gebet den folgenden Nebensatzen auch die entsprechende zweite
Form und setzet die Vergleichung fort.

Wir bedauern Conradino, der unschuldig hingerichtet wurde. Ein Mensch,
der auf Abwege gerath, hat sich selbst zum grafiten Verfolger. Die gottlose
Konigin wird die Blutthat rachen, die sie selbst befahl (— obgleich etc.). Auch
der dritte Kreuzzug, welchen die drei machtigsten Herrscher Europas unter-
nahmen, hatte keinen Erfolg (— obgleich etc.). Der Himmel hat mich recht
geliebt, der mir die Stimme wiedergibt. Was ist die erste Pflicht des Ritters,
der fiir Christum ficht? (Weil er etc.) Da stoBt kein Nachen vom sicheren
Strand, der ihn (dass er ihn) setze an das gewiinschte Land. Doch den Sanger
vermiss ich, den Bringer der Lust, der (dass er) mit siiBem Ivlang mir bewege
die Brust.

6.) Zur Stilregel 28. Vervvandelt man den causalen Relativ-
satz in ein at.tributives Adjectiv oder Particip, so tritt die
Ursache noch entschiedener als Eigenschaft auf. Verwandelt die
obigen Satze (unter 5.) in Attribute.

Wie innig sich Eigenschaft und Causalitat im Attribute verbinden
konnen, zeigen die naehfolgenden Attribute, zu deren vollstandiger
Wiedergabe je ein Attribut- und ein Causalitatssatz nolhwendig ist.

Alte Leute miissen sterben, Junge Leute TcSnnen sterben. Was fiir Leute
miissen sterben? Alte. Warum miissen sie sterben? Weil sie alt sind. Leute,
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\velche noch in der Jugendblute stehen, konnen sterben, oder: obgleich sie
noch in der Jugendbliite stehen etc.

Suchet im Lesebuch einige attributive Adjectiva oder Participia,
die nicht eine Eigenschaft,, sondern eiiie Ursache oder einen Grund
angeben.

7. ) Zur Stilregel 37. a) Die gerade Wort,folge stati, der
verkehrten ist urspriinglich und kraftig. We!che Nachlheile haften
ihr an? Wenn du willst, ich will. Der Hund mag bellen wie er wiU,
der Mond bleibt mauschenstill.

b) Bisweilen klingt sie vornehmer als die verkehrte. Wenn die
Natur mit ihrem rastlosen Schaffen und Wirken uns nicht von Kindheit
und ohne Unterlass umgabe, wir witrden in Beumnderung und Staunen
ubergehn.

c) Stlinde jedoch statt. der Conjunetion (wenn) im Nebensatze
bloB der Conjunctiv oder ein Fragesatz, das Verstandnis wilre schon
weniger leicht.

Setzet in dieser Erklarung, die zugleich Beispiel ist, ivenn voran.
Feinere Keispiele. Welche von ihnen klingen ohne Conjunetion

vornehmer, edler?
Verstilnden sich manche Reiche besser auf die eigentliche, hochste Freude

des Lebens, sie wiirden gern alle nur rnoglichen Ersparungen machen, um desto
mehr fur andere zu \virken. Kommj die warme Sonne nicht zu mir, ich kann
sie nicht mehr suchen auf den Bergen. War unser Vaterland auch durch Jahr-
hunderte in Parteien zerkliiftet, dem aufiern Feinde trat es zuletzt immer ge-
einigt entgegen. Wie sehr auch die Sonne sein Antlitz verbrannt, das Mutterherz
hat ihn gleich erkannt.

8. a) Ver kurze t. die folgenden Nebensatze in causale
A p p O s i t i O 11 e n. liber die Wirkung der Apposition sieh g 126, ti, § 123, 8.
Mittels als: Dein Bruder wurde, da er die einzige Stiitze seiner Mutter war,
vom Militardienste befreit. Ich babe mich dieses Mannes, da er ein aus-
gezeichneter Lehrer war, stets mit Dankbarkeit erinnert. Ich gebiete dir’s, der
ich dein Vater bin. Von deinem Bruder hatte ich das nicht erwartet, da er
(= welcher) mein bester Freund \var. Da du Kenner bist, darfst du urtheilen.
Er gramt sich, denn er ist der Urheber deines Ungliicks. Er schilint sich, er
ist der letzte der Classe. (Warum?) Nuschirvan, der (= weil er) ein gerechter
Fiirst,, der ein begliickender Mann war, lebt noch unvergessen im Tode.

Amnerkung. Manche Apposition kann als Vertreterin zweier verschiedener
Nebensatze gedeutet werden. Wir schdtzen ihn als tuchtigm Virtuosen — tveil
er Virtuos ist, oder: insofern er Virtuos ist, in anderer Hinsicht schatzen wir
ihn vielleicht nicht.

b) Da mancher relative Nebensalz attributiv, temporal und causal
gedeutet \verden kann, so kann auch manche participiale Appo-
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sil ion mehrfache Bedeutung haben. Sieli § 123. In was fur Nebensatze
konnt ihr die folgenden Participien auflosen, und welchem dieser
Siilze gebt ihr den Vorzug? Durch den Verlust seiner amerikanischen Silber-
flotte geschwacht und durch einen ernstlichen Krieg in den Niederlanden be-
schaftigt, konnte Spanien dem Kaiser wenig Unterstiitzung gewahren. Robe
Horden lagern sich, verwildert im langen Kriege, auf dem verheerten Boden.
Wie sprang, von kiibnem Muth befliigelt, begliickt in seines Traumes Wahn,
von keiner Sorge noeli geziigelt, der Jiingling in des Lebens Balin. (Der Dichter
lasst hier, wie so haufig, die stilistischen Regeln unbeachtet; sieh Stilregel 29.)

c) Dieselbe Frage beziiglich der folgenden adjectivischen
A p p O S i ti O n en. Und wenn ihr alle, fur eure Hiitten bang und eure Herden,
euch.dem Tyrannenjoche beugt, so etc. Alt und gebrechlich, muss der GroB-
vater noch fleiBig arbeiten. Gott, der Gerechte, vvird euren Ubermuth bestrafen.
Von Alter blind, fuhr Beda, ein gelelirter Monch in England, dennoch fort zu
predigen. Ein jeglicher, gut oder bose, nimmt sich seinen Lohn mit seiner
That hinweg.

Wie unferscheiden sich die participiale und adjectivische Appo-
sition von den attributiven Participien und Adjectiven?

Anmerkung. Absolutes P ar tiči p. Von Jugend aufnicht ungeivohnt solcher
Zerstornngsanblicke, stieJS doch dieser tnein Auge umviUhiirlich zuriick. (Varnbagen
von Ense.) Was fur ein Causalitatssatz ist hier in ein Particip verkiirzt? Bildet
ihn. Wer war nicht ungewohnt? Wer stiefl zuriick? Warum darf dieses Particip
ein absolutes genannt werden? (Vergleicbet es mit dem absoluten Accusativ
in der Stilregel 39.) Es ware eine einfache participiale Apposition, wenn der
Ilauptsatz lautete: empfand doch mein Auge dlesen auf das schmerzlichste.

9. ) Viele von den obigen Appositionen sind načh der Stilregel 35
gebildet Verkurzet noch Iblgende Gefiige durch Weglassung des
Subjectes und Pradicates im Nebensatze. Obgleich er von hohem Stamme
ist, liebt er das Volk und ehrt die alten Sitten. Sie gleichen sich, wiewohl sie
sich in einem sehr enlfernten Sinne gleichen. Ich konnte wieder meine Pflicht
erfullen, obgleich ich dieselbe nur in beschrankter Weise erfiillen konnte. Die
wenigsten von ihnen waren von freier Herkunft; und wenn sie es auch waren,
so batten sie die Rechte der alten Freiheit langst eingebufit. Wenn ich auch
jenseits der Atlantis lebe, bin ich doch dein Freund.

10.) Was fur Causalitatssatze und unter welchen Bedingungen
lassen sie sich in Infinitive verkurzen? Welchen stilistischen
Vortheil bietet diese Verkiirzung? Sieh Stilregel 20.

Verkurzet.: Die Gothen gruben ein frisches Bette; sie wollten die
Stromung ableiten. (Welche Absicht batten sie?) Die Helden rangen mit den
Minotauren, sie wollten die arrnen Opfer befreien. Viel andre zogen vor mir
aus, welche den gewalt’gen Straufl wagen wollten. Hans, der den Reichen gleich
sein vvollte, hielt sich einen Bedienten. Aufs Waidwerk hinaus ritt ein edler
Held, der den fliichtigen Gemsbock jagen wollte. Nicht unbedachtsam zog ich



216 § 127. Stilregeln 41 —43

hin, damit ich das Ungeheuer bekriegte. Icli zog allein, dass ich des Raubthiers
Fahrte erkundete. (Selbst an diesen zwei Satzerr tritt die Absicht vveniger auf-
fallend hervor als an ihrer Verkiirzung, da wir den Infmitiv — fast unbewusst —
durch zu dem Zicecke, in der Absicht ergiinzen.) Da stifteten auf heifigem
Grund die Vater dieses Ordens Bund, auf dass sie der Pflichten schwerste er-
fiillten. Damit ich meine Schmerzen beendete, gieng ich einen Scbatz zu graben.

Warum lassen sich die folgenden Finalsafze nicht in Infinilive
verkurzen? Euch zeig’ ich dieses Todten Angesicht, dass ihr darob verdorret,
dass jeder Quell versiegt, dass ihr in kiinftigen Tagen versteint, verodet liegt.

Stilregel 42. Schleppend ist: Titus begegnete keinem Homer,
oh n e dass er ihn gegrufit hatte ; besser: oline ihn zu grufien.

Verbessert: Wiisst’ ich nur hinter das Geheimnis zu kommen, ohne
dass ich meine Neugierde verriethe. Endlich marschierten die Alliierten geraden-
wegs nach Pariš, ohne dass sie sich weiterhin urn Napoleon bekiimmerten.

Ebenso bei anstatt dass. Verbesserl: Eine allzu reichliche Gabe
lockt Bettler herbei, anstatt dass sie dieselben abfertigte. Du klagst, anstatt
dass du danktest.

Stilregel 43, eine Erganzung der Stilregel 21. Der Stil ge-
winnt an Lebendigkeit, wenn man stali des Praposi-
1 i o n a 1 a us d r u c k e s das Substantiv als t h M lige Person
hinstellt.. Weil Metellus ehrlich und vorsichtig war, gelang ihm
mehr als seinen bestechlichen Vorgdngern, tvelche unterhandelten — Dem
Metellus gelang wegen seiner Ehrlichkeit und Vorsicht mehr
als seinen bestechlichen Vorgangern durch ihre Unterhandlungen.
Lebendiger: Der 'Ehrlichkeit und Vorsicht des Metellus gelang
mehr, als den Verhandlungen seiner bestechlichen Vorganger.

Fernere Beispiele. Mancher plaudert gern pnd hat sich dadurch ge-
schadet = weil er gern plaudert = durch Plauderhaftigkeit. Lebendiger:
Manchem hat seine Plauderhaftigkeit geschadet. Noch \virksamer durch
Voranstellung: Plauderhaftigkeit hat schon manchem geschadet. — Obgleich ein
heftiger Sturm vvtithete = trotz eines heftigen Sturmes lief die Flotte aus. Leb-
hafter: Der heftige Sturm hinderte die Flotte am Auslaufen nicht. — Krank-
liche Personen gerathen in Zorn, wenn ihnen jernand widerspricht = wegen
des Widerspruches. Lebhafter: Widerspruch versetzt krankliche Personen in Zorn.

11.) Falsche Hegriindung wegen falscher Beziehung. So schwer
es dem Ungebildeten fallt, den Zusammenhang von Ursache und
Wirkung, Grund und Folge zu erkennen, so hilulig sind unrichtig
gefugte Causalsatze.

Verbessert: Da der Vater ihnen nur wenig Geld hinterlassen hatte und
sie es gleichmafiig unter sich getheilt hatten, so solite man denken, die auflere
Lage der Briider hatte sich ziemlich gleich sein miissen. (Das hatte man auch
denken konnen [warum: miissen?], wenn sie vi el Geld geerbt und gleichmafiig
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getheilt hatten. Beseitiget die IViederholung des hatte wie das zweimalige t' nach
Zischlauten in sich ziemlich.) Es regnete zn unserem grofien Unwillen fast die
ganze Nacht; denn wir hatten beschlossen, am friihen Morgen weiter zu mar-
schieren. (Hat es wegen dieses Beschlusses geregnet?) — Obgleich die Bauern
am Kamine saCen und bemerkten, wie sehr den Ankommling fror, machte ihm
doch keiner Platz. (Machten sie deshalb nicht Platz, weil sie am Kamine saOen ?)
Der Schalk erzahlte, er miisse seine Geldborse verloren haben, weil er sie kurz
vorher noeh gehabt und dem Wirte daraus Geld bezahlt habe. (Weil er sie
hatte, rnusste er sie verlieren?) Er bat den Wirt, ihn morgen zeitig zu wecken,
weil er sie (die Borse) bei dieser finsteren Nacht nicht firiden konne. (Er wollte
doch geweckt werden, um die Borse zu suchen, und suchte sie nicht gleich,
weil es finster war.) Nun setzte sich der verschmitzte Ankommling zum Ofen,
vml die Bauern einer nach dem andern sich fortstahlen, die Borse zu suchen.
(Er setzte sich zum Ofen, weil ihn fror; er konnte sich setzen, da Platz war;
es war Platz, weil sich die Bauern fortschlichen.)

12.) Unechte Finalsatze, in denen um stati und gebraucht
wird. Wahrend das Volk statt des Finalsatzes den Hauptsatz an-
wendet, gebraucht affectierte Bildung einen Finalsatz statt eines
Hauptsatzes, wodurch bisweilen ein lacherlicher Unsinn entsteht.

Verbessert.; Wir iibergehen den weiteren Kampf des Kaisers in Italien,
um nun die Schicksale seines Hauses in Deutschland zu betrachten. Richtig
ware: — um desto friiher zur Schilderung der deutschen Vorgange zu gelangen.
Theuer genug hatte sich der Furst aus dieser Bedrangnis gezogen, um sich
unmittelbar darauf in neue zu verwickeln. (Wie thoricht miisste doch der Filrst
gewesen sein, wenn er in solcher Absicht die erste Bedrangnis beseitigt hatte.)
Friedrich zog nach dem Oriente, um in dem Flusse Saleph seinen (es geniigt:
den) Tod zu finden. (Wollte er denn gerade im Saleph sterben?) Er hatte die
Welt nach allen Richtungen durchwandert, um endlich in der Heimat seine
Ruhe wiederzufinden, (Der Thor! In dieser Absicht so weit wandern!) Er wurde
auf den Richtplatz gefuhrt, um ihn hinzurichten. (Zeitung. Fuhrte man den
Henker hin, damit er den Verbrecher hinrichte?)

§ 128. Stellung der Adverbialsatze.

1. a) Die Adverbialsatze bilden wie die Objectsatze in der Regel
den Nachsatz; soli aber ihr Inhalt hervorgehoben werden, so stellt
man sie voran. Wie wurde mir, ah ich ins Innere der Kirche trat!
Dagegen: Wohin er tritt, glaubt er sich von Feinden umgeben. Und
wie er sitzt und wie er lauscht, theilt sich die Fiat empor.

b) Dagegen: Diese Ausschliefiung aus dem Stddtregimente war,
so auffallend sie erscheinen mag, naturlich und in den Verhaltnissen
wohl begrundet. Diese unerwart.ete Unterbrechung des Hauptgedankens
bat die Natur einer Parenthese und stort die zusammenbangende
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Erfassung dfesselben nicht; sie bietel. vielmehr den Vortheil, dass der
Inhalt des Concessivsatzes groBere Geltung bekommt.

2. a) Der Zwischensatz darf nicht zvvischen Subject und
Pradicat stehen.

Verbessert. : Karl der GroBe, riaclidem er Aquitanien mit seinem Reiche
vereinigt liatte, begann den Krieg gegen die Sachsen. Heinrich, sobald er diese
Gewissheit hatte, lieB den rothen Bart aus seiner Iland urtd den Kaiser aufstehen.

Dasselbe gilt fiir die Apposition.
Verbessert: Ludwig XIV., kaurn fiir groBjahrig erklart, ubernahm die

Regierung. Dem Kaiser, da er das Gliick des Volkes im Auge liat, wird euer
Vorschlag willkommen sein.

b) Der Zwischensatz darf nach Stilregel 31 nicht zwischen
dem Verb und dessen Bestimmungswort stehen.

Verbessert: Die junge Mannscbaft nahm an Geschicklichkeit, nachdem
sie mehrere Wochen exerciert hatte, zu. Er schlug die Thiire, dass man liatte
taub werden konnen, zu. Wir brachen nach einem tiichtigen Friihstiicke, obgleich
ein regnerisches Wetter in Aussicht stand, auf.

3. ) Der absolute Accusativ muss voranstehen.
Verbessert: Wir schreiten, dies vorausgesetzt, zUr Sache. Er verliess,

dies gesagt, das Zimmer. (Bleibt die WortfoIge des Hauptsatzes dieselbe?)
4.) Auch der Adverbialsatz in der Frageform muss voran¬

stehen.
Verbessert: Sie wird, ist sie gottbegeistert, den Kiinig zu entdecken

wissen. Jede Form, hat sie einmal ihre Zeit uberlebt, kann so werrig wie der
Leichnam eines Menschen wieder erweckt werden. Es konnte Rudolf gelingen,
war das Reich Ottokars aufgelost, die Alpenlander fiir sein Haus zu gewinnen,

5. ) Im Gegensatze zu den iibrigen Adverbialsatzen wird der
Gausalsatz engeren Sinnes bisweilen vvirksamer, wenn man
ihn nachstellt, und zwar in dem Falle, wenn der Leser fiir die
Aussage des voranstehenden Hauptsatzes die Begriindung formlich
erwartet.

Verbessert: Da Pyrrhus die Liebe der Einwohner theils durch die Ein-
setzung seines Sohnes zum Konige, theils durch zu groBe Strenge und durch
Grausamkeit verscherzt hatte, richtete er in Syrakus auch nicht viel aus. (Auch
die Stilregel 29 verlangt die Voranstellung des Hauptsatzes.) Weil der Starke
dem Strome miichtig wehren kann, achtet er es gering, die Quelle zu ver-
stopfen.

Stilregel 44. a) Wichtige Gedanken miissen in Haupt-
satze oder wenigstens in voranstehende Nebensatze ge-
kleidet, werden. Der eingeschobene Nebensatz versleckt das, was
man sagen will.
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Verbesssrt,: Mir fahrt stets, wenn jeli allzu groBe Hoflichkeiten eines
Wirtes sehe, ein Schreck durch die Seele. Gerade deshalb, weil die Fufireisen
mehr Anstrengung kosten, mochte ich dieselben vorziehen. Gestern brach in
dem Schlosse, das jetzt vom Kaiser bewohnt wird, Feuer aus, das durch schleu-
nige Hille bald geloscht wurde, statt: wurde aber etc.

h) Nebengedanken diirfen d e m n a c h nicht in H a u p t -
oder vorangestellt.e Nebensiitze gekleidet werden.

Verbessert: Hier ragten zwei Felsen empor, von denen der eine kal)l
war; der andere war mit Gestriipp bewachsen. Wir vereliren diesen Mann, der
dem Vaterlande grobe Dienste erwiesen bat. Da Anlonius nicht erschien, ergab
sich das Landheer, welches acht Tage auf ihn gewartet hatte, dem Octavianus.

C. Stilistik des melirfach znsammeii-
gesetzten Satzes.

§ 129. Form und Verknupfung einander coordinierter
nnd subordinierter Nebensatze.

1.) Stilregel 45. Nebensatze gleichen Grades miissen in
gleicher, Nebensatze ungleiehen Grades in ungleicberWeise
construiert, und verknilpft werden: jene verbinden sich mit
demselben Pronornen und mit derselben Gonjunction, diese mit. ver-
schiedenen.

Verbessert: a) Coordinierte Nebensatze. Schon mancher Reisende
ist ein Opfer der grausigen Sclineewirbel gevvorden, die der Sturm in den Hoch-
piissen umhertreibt, und welche (statt: die) den Wanderer namentlich im Winter
iiberraschen. Man suchte zu erforschen, wie der Schnee entstiinde und auf
welctieWeise seine Krystalle sich zusammenfiigten. Man wusste nicht, ob er
bei Sinnen war, oder liabe er den Verstand verloren. Oh es schneite oder regne.
Der Angekommene fragte, ob die neue Kirche schon fertig sei und ob der
Pfarrer noch lebt. Wir wissen, dass Karl der GroBe nicht nur Volkslieder sam-
melte, er bat auch die erste deutsche Grarnmatik geschrieben. Die Zeitung
schreibt, dieser Antrag wtirde der dortigen Industrie zum Schaden gereichen,
aus vvelchem Grunde aucli die Regierung gegen denselben Stellung nehmen m us s.

b) Subordinierte Nebensalze. Ignatius Loyola griindete eine Gesellschaft,
welche ihre geistige Uberzeugung mit Studium auf dem Wege bildete, auf
wetchern (statt: dem) er sie durch Zufall und Genie erworben hatte; welclie
zu den entferntesten und erfolgreicbsten Missionen schritt, welche (statt: —)
er immer empfoblen, und hauptsachlich jene Seelsorge, welche (statt: —) er
angeordnet, in einer Ausdehnung ubernahm, welche er (richtig: wie er sie)
niemals hatte almen konnen. Der Fremde, welcher das Haus, in welchem
er seine Kindheit verlebt hatte, wieder betrat etc. — Ein Bedienter, der tange
Zeit treu und redlich einem Herrn gedient bat, der aber nun gestorben ist,
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sucht ein Unterkommen. (Das biefie: der nun verstorbene Bediente sucht etc.)
Ich babe mich bemiiht zu zeigen, das s man den Charakter eines Menschen
dadurch am leichtesten erkennt, d as s man sein Betragen im Zoi’n und in der
Freude beobachtet (besser: zu zeigen, man korme dadurch erkennen, dass etc).
Mein Freund lieB mir sagen, er habe soeben gehort, mein Heimatsort sei von einer
Feuersbrunst eingeaschert worden (besser: dass mein etc.). Es scheint, dass von
Zeit zu Zeit der Weise so sehr wie der andere es bedarf, dass ihm die Giiter, die
er besitzt, im rechten Lichte gezeigt werden. Ibr habt schon in eurer Kindheit
gehort, dass es Unrecht ist, dass man Thiere qualt. (Das wurde heiBen: Ibr
habt zvveierlei gehort: erstens, dass es etc., zweitens, dass man etc.) Tertullian,
ein Kirchenschriftsteller des dritten Jahrhunderts, schreibt in seiner Vertheidigung
des Christenthums, dass die Zahl der Christen so groB sei, dass durch das Aus-
vranderri derselben das romische Reich so geschwacht werden wiirde, dass
dasselbe in Gefahr kame, zugrunde zu gehen. Wir miissen wiinschen so be-
schaffen zu sein, der Welt unser Inneres furchtlos zeigen zu ko n n en. Das
Gesetz verlangt von den Bezirken, dass sie StraBen nicht nur herstellen, sondern
auch, dass sie sie erhalten (verwandelt diese Nebensatze in Objecte); dagegen
gestattet es, dass breite und solid angelegte in die Venvaltung des Staates iiber-
gehen. (Dieser Nebensatz darf sodann stehen bleiben.) Es ist immer riihrend,
wenn auch der sclrvvaehe Nestor sich dem ausfordernden Hektor stellen will,
wenn (richtig: falls) kein jiingerer und starkerer Grieche mit ihm anzubinden
sich getraut (richtig: getraue).

2.) Stilregel 46. Verallgemeinerung der vorhergehenden. Gleich-
wertige Gedanken miissen gleiche Form erhalten. a) Es
darf demnach nicht der eine in einen Haupt-, der andere in einen
Nebensatz gekleidet werden.

Verbessert.: Die Einfiihrung eines Wotlzones, der zwar der Landwirt-
schaft niitzen konnte, wurde die ganze Wollivarenindustrie schwer treffen. (Die
Einfiihrung — konnte zwar — wiirde aber —) Einerseits waren die Mauren
wie alte asiatischen Volker nach einem ruhmvollen Aufschwung und glanzender
llerrschaft durch das Gliick entnervt, aber die an Zahl geringeren Christen hatten
in dem achthundertjahrigen Kampfe an Kraft gewonnen.

b) Es vviire demnach auch fehlerhaft, von coordinierten Neben-
satzen nur einen zu verkiirzen.

Verbessert: El' gonnte sich Tag und Nacht keine Ruhe aus Ehrgeiz
und weil er nach Reichthum streble. Der Dichter liat uns hier mit einem
Werke beschenkt, so eigenartig, so ganz dem Geist unserer Sprache und
unseres Volkes entsprechend, und in welchem sich kiihner Sclnvung der
Rede mit liohem Fluge des Geistes paart.

3. ) Stilregel 47. Coordinierte Nebensatze miissen un-
m it tel bar nebeneinander stehen.

Verbessert: Dass er der Heimat nabe sei, ward ihm jetzt immer deut-
licher, und dass ihm groBe Freude bevorstehe. Da die Masern ausgebrochen
waren, fiircbtete sich mein Bruder, nach Hause zu kommen, und auch, vveil er
ein schlechtes Zeugnis erhalten hatte.
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4.) Stilregel 48, eine Erganzung der 45st.en. Bei der Unter-
ordnung strebet nach Abwechslung nicht nur in der
Form, sonde r n a u e h in der Art der Nebensatze.

Verbessert: Die versammelten Zuhorer erhoben ein Gebrull der ge-
tauschten Rachsucht, welches demjenigen zu vergleichen war, das der Tiger aus-
stofit, dem sein Wachter die Speise fortreiCt, welche er eben verschlingen wollte.
(Lauter Attributsatze. Besser: — Rachsucht, demjenigen vergleichbar, welches
der Tiger ausstoBt, wenn ihm etc.) ■ Weil die Reitrader der Landbevolkerung
Schaden verursachten, da vor ihnen die Pferde scheu wevden, weil ihnen die
Erscheinung zu auffailend ist und sie (wen? die Bauern? die Pferde?) erschrecken,
so fielen neulich bei X die Bauern uber einige Bicyclesfahrer her. (Zeitung.
Auch die Zeitfolge — verursachten, scheu werden — ist zu verbessern.)

Stilregel 49. Stellung. Ein Nebensatz darf nicht. hinter
die Conjunction, wohl aber hinter das Pronomen eines
and er n gesetzt w e rde n.

Fehlerhaft ist: Ich hoffe, dass, nachdem ich metne Prufungen
gluclclich iiberstanden liabe, mir eine Anstellung nicht entgehen wird.
— Es muss von dem ubergeordneten Nebensatze ein Glied (Subject,
Object, etc.) zur Conjunction gestellt werden. Also: Ich hoffe, dass
mir, nachdem ich meine Prufungen gluclclich iiberstanden habe, eine
Anstellung nicht entgehen wird; noch besser: Da ich, meine Prufungen
gluclclich 'iiberstanden habe, darf ich wohl eine Anstellung hoffen;
und nach der Stilregel 43 lebendiger: Meine gluclclich zuruckgelegten
Prufungen berechtigen mich zu der Iloffnung auf eine baldige An¬
stellung.

Richtig isl: Jeder hat ettoas in seiner Natur, das, wenn er es
bffentlich aussprdche, Missfallen erregen miisste.

Dieselbe Regel mit and er n Worten: Wie man den Zu-
sarnmenstob zweier Prapositionen vermeiden muss (Stilregel 32), so
auch den zweier Conjunctionen.

Verbessert: Nun geschah es, dass, als Otto zu Bamberg eine praeh-
tige Hofhallung hielt, geistliche und weltlic.he Fursten des Reiches in grofier
Zalil kommen mussten; besser: dass Otto Hofhaltung liielt, zu vvelcher etc.
Als, nachdem die Messe voruber war, der Kaiser das Miinster verlieB etc. (Ver-
wandelt den Temporalsatz in einen Priiposilionalausdruck nach Stilregel 35.)
Ein Umstand hielt den Mutli der Ghristen aufrecht, namlich dass, obgleich sie
sich alle erdenkliche Muhe gaben, die Saracenen nicht imstande waren, das
heilige Kreuz auf dem Grabe Gottfrieds von Bouillon zu verletzen.

Stilregel 50. a) Zu lan ge Satzgefuge sin d unklar und
er mlid en. Beginnen sie eine, Abhandlung, so kann es geschehen,
dass wir diese argerlich beiseite legen.
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Beispiel aus einer Zeitung. Wenn dem sinnlosen. wuthenden Anstiirmen
gegen diese dem allgemeinen Wolile so zutiligliche Genossenschaft, wie es zum
Scbaden des inneren Friedens der Staatsbiirger sowie zum Scbaden des Staates
selbst und gewiss auch nicht zur Ehre der Anstifter, seien sie, wer sie ivollen,
Arbeitgeber oder Arbeitnebmer, in einigen Provinzen des Reiches beliebt wird,
nicht moglichst bald Schranken gesetzt, sondern fort und fort in die leicht-
glaubigen Gemiither des unerfahrenen Volkes geradezu Hass und Verachtung
gegen diese Association des vermogendsten und in jeder Hinsicht hervorragend-
sten Theiles der Bevolkening unseres grofien Vaterlandes, welcher Vereinigung
viele Mitglieder der regierenden Fiirstenhauser angehoren, eingeflofit werden,
dann konnen naeh und nach daraus sicli wohl Zustande ergeben, die vielleicht
socialistischen Bervegungen, von denen Frankreich zuerst ergriffen wurde, nicht
unilhnlich sein diirften.

tlbungsaufgabe 1. Lernet, eure Gedanken zuerst in Hauptsatzen
ausdriicken. Zerleget deshalb ofter langere Satzgefuge guter Scliriflsteller in
Hauptsatze und memorieret das so Erfasste einigermaCen. Wenn iiir es auch bald
wieder vergesset, so gewohnt sicli euer Geist doch taglich mebr, groflere Satz-
complexe als Einbeit zu ergreifen, und lernt, ahnlicbe in richtiger Weise zu bauen.

b) Der enlgegengesetzte Fehler besteht in der Haufung
bloBer Hauptsatze. (Gehackter Stil.) Er wird empfindsamer, wenn
sie mit demselben Subjeete beginnen.

Verbessert: Peter war grofi und von edlem Anstande. Er liatte eine
geistreiche Physiognomie. Er driickte sicb gut aus und redete mit Feuer, er
liatte viel naturlicbe Anlage zur Beredsamkeit und hielt oft Reden. Er war
gleichgiltig gegen auBere Pracht und iiberlieB es seinem Giinstling Menzikoff,
sio, wo es notbig war, zu zeigen. Er iibertraf an Arbeitskraft alle seine Unter-
thanen.

tlbungsaufgabe 2. Schreibet den Inhalt eines Lesestiickes, in welchem
liingere Satzverbindungen und Satzgefuge vorkommen, in lauter Hauptsatzen
nieder. Nach einigen Tagen nehrnet eine stilistiscbe Verbesserung vor, indem
ihr eucb bemiiht, die Ausdrucksweise des Schriftstellers zu treffen. (Jeder von
eucli wird ein anderes Elaborat liefern; sieh liber individuellen oder Stil im
engsten Sinne § 106, 3, Anmerkung). Endlich vergleichet eure Arbeit mit dem
Originalaufsatze und verbessert sie an ibrn.

Anmerkung, Nur dem Dicbter ist es gestattet, in volksthiimlicher Weise
viele Hauptsatze aufeinanrter folgen zu lassen.

Der Alte hat’s gernfen, der Ilimmel hat’s geliijrt; die Mauern liegen nieder,
die Ilallen sind zerstort. Naeh eine hohe Situle zeugt von verschimiuVner Pracht,
audi diese, schon gehorsten, leann stiirzen iiber Nacht u. s. w. auch die folgende
(lfetzte) Strophe in Uhlands «Des Sangers Fluch».

Stilregel 51. Einschachtelung von Nebensiitzen m us.s
vermieden werden.

Verbessert: Die Gesetze der Scbwere, wie sie Newton und andere
Astronomen, welche dadurch einen Ruhm, der bis zu den Sternen reicht, er-
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worben haben, aufstellten, sind jetzt allgemein bekannt. Die Ereignisse, auf die
wir, da man sie nicht erwartete, ja nicht. ahnte, nicht vorbereitet waren, traten
iin Jahre 1866, weiches fiir meine Familie wie fiir unser ganzes Vaterland (so
Ungleichartiges darf nicht nebeneinander stehen; lasset die letzten Worte weg),
die gerade damals durch den Tod meines Vaters so ungliicklich geworden war,
so bedeutend wurde, in furchtbarer Strenge an uns heran, und ich musste zum
Regimente. (Hieher kann auch das erste Beispiel S. 222 gerechnet werden.)

Stilregel 52. a) Der schriftliche Aufsatz und die
gesprochene Rede miissen nach Gedankengruppen in
Absalze, Alineas, zerlegt. werden. Im Druck beginnt man
jeden Absatz mit einer neuen, etwas hineingeriickten Zeile.

b) Bemerkt man, dass der Schriftsteller oder Redner die
Alineas in gleicher Weise zu begirmen pflegt, so kann es
geschehen, dass sich iiber der Aufmerksamkeit fiir die
Form die fiir den Inhalt. verliert.

c) Ohne es zu bemerken, sagt mancher alle Augenblicke natiirlich,
ein anderer ja so ist es, ein dritter das heifit oder kurzum u. dgl. m.
Der Gebildete wird sich vor der Angewohnung von Lieblings-
wortchen inacht nehmen ; aber ebenso sorgsam muss er Lieblings-
phrasen von sich ferne halten, wie da sind: Und nun, meine
llerren, habe ich noch eines zu bemerken. Und da muss ich nun
gestehen etc. Ubergehen ivir nun zu dem nachsten Punkte etc. (Oben-
drein ist, das Verb falsch construiert; richtig: Gehen wir nun zu etc.
iiber.) Ich hdtte gewunscht, dass etc. Ich glaube versichern zu durfen.
Erlauben Sie mir die Bemerkung u. dgl. m.

1.) Im weitest.en Sinne des Wort.es ist schon jeder Satz eine
Periode, wenn sein utnkleidet.es Subject. zu dem umkleideten Pradi-
cate in einem rhythmischen, d. h. durch dieAnordnung wohlklingenden
Verhaltnisse steht. 1 Die beiden Satztheile verhalten sich wie Hebung
und Senkung. Der erste wird mit steigendem, aber kurzem, der
zweit.e mit fallendem, aber gedehntem Tone vorgetragen.

Ein Brief von meiner Mutter \ bereitet mir immer grofie Freude.

1 Periode (griechisch rapioSo;) bedeutet eine regelmafiige, vornehmlich kreis-
formige Bewegung, z. B. den Kreislauf der Gestirne, dann auch die Zeit, inner-
lialb der sicli die regelmaCige Wiederkehr von Tliatsaclien vollzieht, daher in
der Rede den wohlabgerundeten Satz.

130 . Einiges liber die Periode.
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Stilregel 53. Subject und Prfidicat mit ihren Um¬
it 1 e i d u n g e n miissen von ziemlich gleichem Umfange
se in. Das Pradicat darf als die eigentliche Aussage eine groBere,
doch keinesfalls eine so groBe Ausdehnung erhalten, dass der Rhyth-
mus gesfort wiirde.

Verbessert.: Die mit der Zeit durch ihren FleiB und die Gunst der Ver-
haltnisse reich gevvordenen, aber durch den Stolz und Ubermuth der Altbiirger
nocli immer von der Theilnahme an der politischen Leitung der Gerneinvvesen
ausgeschlossenen Ziinfte griffen endlich zu den Waffen. (Das Gebiet des Subjectes
ist zu groD. Auch muss man zu lange auf den llauptbegriff [Ziinfte] warten;
sieh Stilregel 29. Die Ziinfte waren — reich geworden und begehrten Theil¬
nahme an etc. Da ihnen dieselbe von — verweigert wurde, griffen sie etc.)

Unklar. Klarer.
So musste es dem Erzherzog aus

mehr als einetn Beweggrunde als
nachste Aufgabe vorschweben , dieser
Ordensschule die Geltung einer offent-
lichen, mit allen gang und gaben Rechten
und Freiheiten ausgeriisteten Univer-
sitat zu verschaffen, sie entsprechend
zu dotieren, in ihr die katholische Hoch-
schule Innerosterreichs herzustellen als
Pflanzschule, Bollwerk und Riistkam-
mer des noch immer in die Stellung
der Minderheit gebannten Glaubens,
durch sie das Wandern vorab der ade-
ligen Jugend an die protestantischen
Universitiiten des Auslandes zu hem-
men und andererseits den Zulluss frem-
der Lateinschiiler und Akademiker in
seine Landeshauptstadt anzubahnen.

So musste es dem Erzherzog aus
mehr denn einem Beweggrunde als
nachste Aufgabe vorsctuveben, dieser
Ordensschule die Geltung einer offent-
lichen Universitat zu verschaffen. Indem
er sie entsprechend dotierte 1 und mit
allen gang und gaben Rechten und
Freiheiten ausstattete, konnte es ihm
gelingen, in ihr eine katholische Hoch-
schule Innerosterreichs als Rustkammer
und Bollvverk 2 des noch immer in die
Minderheit gebanntenKatholicismus her¬
zustellen und durch sie einerseits das
Wandern vorab der adeligen Jugend
an die protestantischen Universitiiten
des Auslandes zu hemmen, anderer¬
seits den Zufluss fremder Lateinschiiler
und Akademiker in seine Landeshaupit-
stadt anzubahnen.

Die Gemsjagd ist ein gefiihrliches, schwindelfreien Kopf, kiihnen Muth, gute
Lungen und ausdauernde Muskelkraft erforderndes, gerade darum aber von
gesunden Menschen begehrtes Vergniigen. (Die Gemsjagd ist ein gefahrliches
Vergnugen. Es erfordert etc. Gerade darum aber wird es etc.)

2. a) Gewohnlich versteht man unter Periode ein
zumeist liingeres, nach dem Verhaltnis von Hebung und
Senkung rhyt.hmisch geordnetes Satzgefiige. Die Neben-

1 Den vvichtigeren Gedanken und kiirzeren Satz voraus.
2 Das als gibt den Zweck der llochschule deutlicher an und fordert auch

die Verbindung der Begriffe.
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salze bilden den vorderen Tbeil, Vordersatz genannt. Er wird mit
steigendem Tone gesprochen und reizt die Aufmerksamkeit; der
Nachsatz, mit sinkendem Tone, aber wachsender Bedeulsamkeit
vorgetragen, befriedigt dieselbe,

b) Auch Satzverbindungen, namentlich adversative und cau-
sale, konnen nach dem Rhythmus von Hebung und
Senkung geordnet sein und hiedurch den Namen von
Perioden verdi en en. Bedient, sieh doch die volkslhumliche und
die poetische Sprache immer lieber der Satzverbindung als des
Satzgefuges.

c) Nach der Zahl der in Hebung und Senkung vorkommenden
coordinierten Siitze unterscheidet man zwei-, drei- oder mehrgliedrige
Perioden.

d) Besteht die Periode bloB aus zwei einfachen Satzen, so trennt,
diese ein Komma; es sleht, ein Stricbpunkt, wenn Hebung und
Senkung in je einem zusammengesetzten Satze ausgebildet. sind;
langere Perioden liaben zwischen den Gliedern Strichpunkte, zwischen
Hebung und Senkung einen Doppelpunkt,, nach einem Fragezeichen
einen Gedankenstrich.

Zweigliedrig. Manche Staaten stiirzten mit einer prachtigen
Erschutterung 'zusammen, mit erhabenem Schumnge stiegen andere auf.
Die Hebung ist ein Umstandsatz in der Form eines Hauptsatzes.
[Ver wird kunftig deine. Kleinen lehren, Speere tverfen und die Gotter
ehren, wenn der finstre Orkus dich verschlingt? — Kdmpfend fur
den heil’gen Herd der Gotter falV ich, und des Vaterlandes Retter
steig’ ich nieder zu dem styx’schen Fluss. Die Hebung ist ein Con-
dicional- oder Temporalsatz in der Form eines Hauptsatzes. Vier
Jahrhunderte lang finden wir die Batavier in den romischen Ileeren,
aber nach den Zeiten des Honorius verschicindet ihr Name aus der
Geschichte. Wenn die traulichen Sclvivalben, die uns so lange
verlassen hatten, wieder in unsere Gegenden zuruckkehren,
dann durfen wir schliefien, dass der Sommer nahe ist. So ubt
der Mensch in der Jugend seine Krdfte, damit er im Kampf
des Lebens nicht unterliege; so zieht er schwere Arbeit dem
leichten Spiele vor, damit er des Lebens Preis erjage.

Warum darf es in der Senkung nicht heifien: auf gleiche Weise zieht cr etc.,
auf dass er etc.? Sieh Stilregel 45.

Heinrich, deutache Grammatik f. rt. XV. 01. 15
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3.) Stilregel 54. Nach Stilregel 53 darf die Senkung einen
groBeren Umfang haben als die Hebung; ist. sie aber melir als
doppelt. so lang, so macht sie die Periode schleppend.

Beispiel einer schleppenden Periode: Wenn ich das Aufklaven
und Enveitern der Naturwissenschaften in der neuesten Zeit be-
tr acht e, so komm’ ich mir v or wie ein Wanderer, der in der
Morgendammerung gegen Osten gieng, die heranivachsende Hette mit
Freuden, aber ungeduldig anschaute ■und die Ankunft des entscheidenden
Lichtes mit Sehnsucht envartete, aber doch bei dem Hervortreten des-
selben die Aagen wegwenden musste, tvelche den šo sehr gewunschten
Glanz nicht ertragen konnten. (G.)

4.) Stilregel 55. Nicht nur in der Lange von Hebung und Sen¬
kung, sondern auch in der Lange und dem Baue der ein-
zelnen Glieder muss EbenmaB und Harmonie herrschen.

Wenn der Mensch alles leisten soli, was man von ihm
fordert, so muss er s ich fiir mehr h alt en, als er ist. (G.) Die
beiden Glieder sind gleich lang, und beide werden durch Nebensatze
ervveitert, die wieder von gleicher Ausdehnung sind. Dass Menschen
dasjenige noch zu konnen glauben, was sie gekonnt haben,
ist natiirlich genug ; dass andere zu vermogen glauben, was
sie nie vermochten, ist wohl seltsam, aber nicht selten.

Betrachtet den ebenmaCigen Periodenbau in Freiligrath’s «Lowenritt», z. B.
in Strophe 8.

5.) D r e i g 1 i e d r i g. Wenn man einige Monate die Zeitungen nicht
gelesen hat, und man liest sie alsdann zusammen, so zeigt sich erst,
wie viel Zeit man mit diesen Papieren verdirbt. Wer nie sem Prot
in Thrdnen afi ; wer nie die kummervollen Nachte auf seinem Bette
meinend saj]: der kennt euch nicht, ihr himmlischen Miichte.

Viergliedrig. Wer nur deshalb thdtig ist, um dadurch seinen
Vortlieil zu fordern ; wer seine Krdfte nur dami anstrengt, wenn er
dadurch an zeitlichem Gut zu gemnnen hofft; iver bei allem, was er
thut, sogleich fragt: was wird mir dafur? —• der gehort nicht ih die
Classe derjenigen Sterblichen, von denen wir sagen, sie seien aus
edlerem Thon gebildet und von einem hbheren Geiste beseelt.

6. ) Mehr als vier Glieder haben gewohnlich nur jene Perioden,
die am Ende eines Vortrages oder einer Abhandlung in ihrer Hebung
die einzelnen erorterten Punkte zusannnenfassen, um daraus in der
Senkung den Schluss ziehen zu konnen; sie haben zuineist. die rheto-
rische Aufgabe, das Gernuth zu bewegen.
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SecbKgliedrig. Wo Icleinlicher Neid und Missgunst dem Ver-
dienstvolleren, soivie Hochmuth und Geringsdiatzung dem minder Aus-
gezeichneten gegeniiber fern bleiben; wo die Beliandlung der TJnter-
gebenen eine wohlwollende und gerechte, der Verlcehr Gleichgestellter
ein ivahrhaft kameradschaftlicher und das Benehmen gegen Vorgesetzte
ein aufrichtiges und dienstgemafies ist • ivo alle Angelegenheiten am
gehorigen Orte zur Entscheidung gelangen; wo unbereclitigte Einfliisse
nie angerufen und niemals innere Fragen in die Aufienivelt getragen
werden: da wird zu ivechselseitigem Vertrauen audi der edle Eifer
treten, die herrschende Ordnung zu erhalten und den erworbenen
Ruhm zu vermehren; da iverden Gemeingeist und Einigkeit ilire
segensreichen Fruchte iragen. (Dienstreglement der k. k. osterreicbisch-
ungarischen Armee, I, 24.)

15*



Prosodik und Metrik.

A. Prosodik.

§ 131,

Die Prosodik (von Jtfjogcpdia, Belonung) ist die Lehre von dem
Zeit\verte der Silben. Sie zerfiillt in die Lehre von der Quantitat und
die vom Aecente.

I. Von der Q u a n t i t a t.
§ 132. 1. Vocalisch lange Silben.

a) Sprechet. die Silben der folgenden Worter langsam, laut und
richtig aus, vergleichet aufmerksam, wie viel Zeit ihr dazu bei der
einen und bei der andern benothiget, und gebet. darnach an, welche
den groBeren Zeit,wert besitzt.

be-haart, ge-leer-te, ent-moo-sen. .
b) Setzet auf diejenigen Silben, deren Ausspraclie eine liingere

Zeitdauer beansprucht., das Zeichen der Lange ( ).
Ver-trau-lich-keit, schivei-gen-de, be-thau-te Wie-sen, Ver-

leum-der, Ge-hau-se.
c) Setzet liber die gedehnt ausgesprochenen Silben das Zeichen

der Lange und iiber die, deren Aussprache eine kurzere Zeitdauer
beansprucht, das Zeichen der Kurze (°).

mar-schie-ren, ver-lie-fien; ver-mie-tet/ in zim, ge-lceh-ret, be-
thor-te.

1 Diese Woi'ter sind nach Sprech- oder Sehreibsilben abgetheilt; dagegen
nach Gedanken- oder Sprachsilben: marsch (Slammsilbe) -ier (Ableitungssilbe) -en
(Biegungssilbe). Zerleget auch die folgenden W8rter in Sprachsilben.
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UnLer Quant.itat einer Silbe versteht man die Zeit-
dauer ihrer Aussprache. Dieser naeh sind die Silben lang
oder kurz.

Zu den langen Silben gehoren die mit langem Voeale. Vocalisch
lange Silben sind also die mit verdoppeltem Voeale (bei a), die
mit einem Diphthonge (bei b) und die mittels e oder h gedehnten
(bei c).

§ 133. 2. Consonantisch lange Silben.
Sprechet die folgenden Worter laut, langsam und richtig aus und

merket darauf, ob die Aussprache auf dem Voeale oder auf den Con-
sonanten der langeren Silbe verweilt. Bezeichnet. die Lange und die
Kurze der Silben:

staat-lich, statt-lich; ge-bie-ten, ver-bit-ten (aus ver-bitt-en);
ver-zehr-ten, ver - zerr - ten; Ka-ter (aus Kat-er), Ka-tze (aus
Katz-e); er siecht da-hin, das An-ge-sicht; Reh-de, ret-te! (aus
rett-e); Wand - ge - mal - de (aus mald-e).

Die Voeale in zerrt, bitt(en), Katz(e), (Ge)sicht, Wand sind kurz;
ihnen folgen mehrere Consonanten, auf diesen, und zwar dem ersten
ruht die Aussprache; sie machen die Silbe consonantisch (latei-
nisch: positione, d. h. durch die Stellung) lang.

Anmerkung. Bekanntlich bleibt die Lange mancher Silben in der Schrifl
unbezeichnet. Vergleichet: Das Fie-ber, die Fi-bel; es schien, die Ma-schi-ne
(aus: Maschin-e); Gast-mahl, Denk-mal.

II. Von dem Accente oder der Betonung.
§ 134.

Der Zeit,wert einer Silbe hangt nicht allein von ihrer Quantitat
(Lange oder Kurze), sondern auch von ihrem Accente, d. h. von
ihrer Betonung ab.

§ 135.
L) Leset die folgenden Worter laut, langsam und richtig und

machet iiber diejenigen Silben, welche ihr mit gehobener Stimme
sprechet, den Accent. ('):

r i
Ei - sen - ham - mer (aus den Sprachsilben hamm-er), E-del-

frau-en, spie - gel - rein, Was - ser-flu - ten (aus den Sprachsilben
Wass - er -flut - en), grau-en-vol-ler (aus: voll-er).
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Dem Accente naeh werden die Silben entweder mit gehobener
oder mit gesenkter Stimme gesprochen, oder wie man sich kurz
auszudriicken pflegt: Dem Accente nach sind die Silben
entweder Hebungen oder Senkungen (Arsen oder Thesen).

2.) Wiederholet das obige Verfahren an den Silben der folgenden
zusammengesetzten Wortef:

i i
Der Haus-herr kommt; das Stadt-thor schlieBt sich knarrend;

t f

zur Ein-tracht, der Land-mann.
Ihr bemerket, dass beide einsilbigen Worter, die zu einem zu-

sammengesetzt, wurden, lang sind; sind aber auch beide belont?
Lange und Hebung der Silben fallen zumeist, aber nicht immer

zusammen. Die Hebung und Šenku n g (Arsis und Thesis) der
Silben hiingt. von dem geistigen Werte ab, welchen sie
im Verhaltnisse zu ihren Nachbarsilben haben.

Anmerlumg. Der geistige Wert ist bei den Flexionssilben so gering, dass
wir sie toni ose (schwache) nennen.

3. ) Ein fernerer Beweis hiefur.
Denkel, ihr marschieret und saget dabei die folgenden Verse

her, so dass auf jeden Tritt eine Silbe komrne, oder ihr singet im
Zweiviertellakte: welche Silben werdet. ihr starker betonen? Setzet
uber sie den Accent, 1

i r r r
Droben stehet, die Kapelle.
ir i i

Stille sind die frohen Lieder.
Droben bringt. man sie zu Grabe,

r
Die sich freuten in dem Thal.

Ilir bemerket, dass das Wbrtchen die das erste- und drittemal
eine Hebung, das zweilemal eine Senkung ist.

ii ii
Sie war nicht in dem Thal geboren,
ii ii

Man wusste nicht, woher sie kam.
In der ersten Zeile ist nicht eine Senkung, in der zweiten eine

Hebung.
Anmerkung. Eine wohlge(allige Abwechslung in der Bewegung, sei es des

Tanzes, der Musik oder der Sprache, nennen wir eine rhy thmische. Eine
Sprache ohne Rhythmus ware unschon. (Sieh § 130, l, a.)

1 Das Scandieren (taktmiiDige Lesen) darf nicht, wie es haufig gescliieht,
mit Pausen zvvischen den einzelnen Silben, sondern muss frisch hintereinander
weg, also in ganz natiirlicher Weise vorgenommen werden.
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§ 136. Das Verhaltnis der Quantitat und des Accentes
musikalisch dargestellt.

1.) Zwei lange Silben, von denen die erste betont ist:

| *
4 - p

Frei-heit, Haus-herr, Land-mann.

2.) Zwei ungleich lange Silben, von denen die lange auch den
Ton hal:

Ei-sen - ham-mer, Was- ser - flut.

B. Metrik (Verslehre).
§ 137. FuS, Vers, Strophe, Gedicht.

1.) Ein deutscherVers ist eine Zeile, in vvelcher Hebungen
und Senkungen nach gewissen Regeln miteinander abwechseln.

Ein Vers besteht aus FiiBen.
Zur Bildung eines VersfuGes sind wenigstens zwei Silben, zur

llildung eines Verses wenigstens zwei Fiifie nothig, z. B.

(Aus Goethes «Zum neuen Jahr».)
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2.) Mehrere Verse verbinden sich zu einer Strophe. Die kurzeste
Strophe enthalt zwei Verse.

Eine, zumeist aber mehrere Strophen bilden ein Gedieht..

Was zagst
1

Wo selbst

Morgens.

(Ein Gedieht von Uhland.)

Fruhlingsruhe.

0 legt mich nicht ins dunkle Grab,
Nicht unter die grune Erd hinab!
Soli ich begraben sein,
Lieg’ ich ins tiefe Gras hinein.

In Gras und Blumen lieg’ ich gern,
Wenn eine Flote tont von fern,
Und wenn hoch obenhin
Die hellen Friihlingswolken ziehn.

(Gedieht von Uhland.)

Anmerkung. In der deutschen Dichtung sind am haufigsten: Die zwei-
silbigen Fiifie, die vievfiiGigen Verszeilen, die vierzeiligen Strophen.

I. Die zvveisilbigen VersfuBe.
§ 138. 1. Der Trochaus. Der trochaische Vers.

Leset gleiehsam marsehierend oder im Zweivierteltakte singend
die folgende Strophe mit starker Betonung der Hebungen. Ein der-
artiges Lesen nennt man scandieren. Machet liber die Hebungen
den Accent,
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(Aus Goethes «Der Schatzgraber«.)

Von wie viel Versen wird diese Strophe gebildet? Wie viel FiiBe
kommen in jedem Verse vor? Wie viel Silben enthalt jeder FuB?
Im letzlen FuBe des vierlen und achten Verses fehlt die Senkung;
sie sind un vollstandig (katalektisch).

Ein zweisilbiger FuB, dessen erste Silbe eine Ilebung, dessen
zweit.e eine Senkung ist, heiBt Trochaus.

Ein Vers, aus Trochaen gebildet, ist ein trochaischer Vers.
Goethes Gedicht «DerSohatzgraber» ist in vierfuBigen trochaischen

Versen geschrieben und besteht aus fiinf achlzeiligen Strophen.
Wenn man die betonten Silben durch den starken Accent ('), die nicht be-

tonten durch den schwachen Accent (') bezeichnet, so erlialt man als Schema
des 1., 2., 3., 5., 6. und 7. Verses:

/ / \ \ / \

als Scbema des 4. und 8. Verses:

/ \ / \ / s \ /

§ 139. Beeintrachtigung der sprachlichen Schonheit.
Hiatus, Wortfu(3.

Die Sprache des Dichters muss schon sein.
1.) Sclileppt’ ich. Des Wohllaules (und hier auch des Vers-

maBes wegen) ist das e von schleppte weggelassen und durch den
Apostroph' (’) angedeulet.

Die Elision (AusstoBung) von Vocalen findet statt, um den
unschonen Hiatus, d. h. das Zusammentreffen zweier Vocale zu
vermeiden.

2.) Unter WortfuB versteht man denjenigen VersfuB, welcher
aus einem einzigen Worte besteht. (Gib Wortfu6e in der obigen
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Strophe an.) Ein Vers, welcher aus lauter AVortfuGen bestiinde,
ware nicht. schon.

3.) Wenn schon der Prosaiker die Haufung hart klingender Con-
sonanten und gleicher Vocale vermeiden soli, um wie viel mehr der
Poet! (Sieh Stilregel 7.)

§ 140. Forderung der sprachlichen Schonheit des Gedichtes.
Der Reim.

r r I'

(Aus Goethes «Der Zauberlehrling».)

Die Schonheit der poetischen Sprache wird durch den Reim
erhoht.

Der Reim ist der volle Gleichklang des betonten Stammvocales
und der ihm folgenden Consonanten und Silben.

Der einsilbige Reim (dd) klingt kriiftiger und wird deshalb der
mannliche (auch: stumpfe) genannt gegeniiber dem weicheren zwei-
silbigen (aa, bb, cc), weiblichen (klingenden) Reime.

Dreisilbige Reime (suchender, fluchender) nennt man gleitende.
Unreine Reime sind diejenigen, in denen nur verwandt., aber

nicht vollstandig gleich klingende Vocale oder Consonanten vor-
kommen, wie:

biete — bitte, hdngt — lenlct, viele — Fiille.

Sie sollen vermieden werden, finden sich aber auch bei den
besten Dichlern, so z. B. die hier angeftilirten bei Goethe.

Der Stellung nach sind die Reime wechselnde (abab), wie
die in der obigen Strophe, oder gepaarte (aa, bb), wie die in den
zwei ersten Gedichlchen des § 137, oder endlich (in irgend einer
Weise) verschlungene (abbc, addc), wie z. B. die im § 138.

liber den Stabreim sieh «Anhang».
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§ 141. Der Jambus. Der jambische Vers.
Scandieret die folgenden vierzeiligen Strophen und hezeichnet, die

Hebungen mit dem Accente.
i ril

(Aus Schillers «Das Madchen aus der Fremde*.)

Ein zweisilbiger FuIB, dessen erste Silbe die Senkung, dessen
zvveite die Hebung ist, heifit Jambus. Aus Jamben setzt sich der
jambische Vers zusammen.

Schillers Gedicht «Das Madchen aus der Fremde» ist in vier-
fuBigen jambischen Versen geschrieben und besteht aus sechs vier¬
zeiligen Strophen mit wechselnden Reimen.

S c h e m a: % / ; s / j v / | s / j

v / | X / | N / | \ /

Der erste der obigen Verse entha.lt eine Silbe mehr als vier
Jamben, er ist iiberzahlig (hyperkatalektisch); der zvveite ist weder
unvollstandig (katalektisch), noch iiberzahlig, sondern v olistan-
dig (akatalektisch). Welche von den obigen Versen sind aufier dem
ersten noch iiberzahlig, vvelche sind aufier dem zvveiten noch voll-
standig?

Die Reime sind vveiblich, miinnlich und vvechselnd nach ah, ab.
Der jambische Vers in Noten dargestellt:

In ei-nein Thal bei ar-rnen Hir-ten
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Der trochaische Vers in Noten dargestellt:

Verwandelt das obige (jambische) Schema in ein trochaisches.
Ihr wefdet die Abtheilungsstriche (Takt,st,riche) anders stellen.

Der jambische Vers unterscheidet sich von dem trochaischen
durch den Auftakt, ohne diesen ist er trochaisch. 1

Anmerkung. Das trochaische VersmaB ist fallend, das jambische stei-
gend; warum?

§ 142. Der Blankvers oder Quinar.

1.) Der funffuBige jambische Vers heiBt Quinar oder Blankvers.
Man konnte ihn den dramatischen Vers nennen, weil er vorzugs-
weise in Dramen (Theaterstucken) angewandt wird.

r i r r ' r
Daj a. Er ist | es! Na- | than! Gott | sei e- | tvig Dank,

Dass ihr doch end- lich ein- mol wie- der kommt!

Na tli a n. Ja Daja, Gott sei Dank! Doch warum endlich?
Hab’ ich denn elier wiederkommen wollen?
Und iviederkommen Icbnnen? Babglon
Ist von Jerusalem, wie ich den Weg
Seit ah, bald rechts, bald links, zu nehmen bin
Genothigt worden, gut zweihundert Meilen.

(Aus Lessings «Nathan der Weise».)

Einige Quinare, wie z. B. hier der 3., 4. und 8., haben eine uber-
zahlige (hyperkalalektische) Silbe, sie endigen weiblich, vrodurch die
Harte vermieden wird, welche durch slets mannliche Schliisse ver-
ursacht wurde.
Schema: \ / j s / ] \ /| \ /| v /

\ / j N / j \ / | \ / j \ / ! X

Vervvandtlt dieses Schema in ein trochaisches mit Auftakt.

1 Wahrend die Verslehre (Metrik) unter Arsis die Hebung, d. h. den wert-
volleren Theil des FuBes versteht, nennt umgekehrt die Musiklehre den schvvii-
cheren Theil eines Taktes Arsis, weil der Taktierende bei ihm die Hand oder
den Taktierstock hebt; den schwereren Theil nennt sie Thesis, Senkung, weil
er durch das Senken des Taktierstoekes bezeichnet wird.
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2.) In Dramen wird oft. ein Quinar unter mehrere sprechende
Personen vertheilt. Die Zeile beginnt, an der Stelle, die ihr Anfang
im Verse einnimmt. Z. B.

Nathan.
1. Vers. Kommt dort nicht Baja auf uns zu?

Recha.

2. Vers. Ihti ganz gewiss verloren haben.

Nathan.

3. Vers. Wohl nicht.

Sie wird

Audi

Recha.

Sie wiirde selbst geschwinder kommen.

§ 143. II. Die dreisilbigen VersfuBe.
1.) Schreibet in den folgenden dreisilbigen VersfiiBen uber die

gehobenen Silben den Accent.
r
herr-li-che, schlum - mern - de, gol-de-ner.

Der Daktylus ist ein dreisilbiger VersfuB, in welchem die
erste Silbe eine Hebung, die folgenden dagegen Senkungen sind.

Schema: / \ s

2.) Setzet auf die Hebungen der folgenden dreisilbigen Worter den
Accent. r

Ge - ne - ral, Ka - me - rad, Bi - a - mant.
Der Ana past ist ein dreisilbiger VersfuB, in welchem die

letzte Silbe eine Hebung, die anderen dagegen Senkungen sind.
Schema: \ \ /

3.) Der Daktylus in Musiknoten dargestellt:

- V
Herr - li - che, schlum - mern - de, gol - de - ne [Ah - ren]

Der Anapast in Musiknoten dargestellt:

Ge - ne ral, Ka - me rad, Di - a - mant.
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4.) Verhaltnis des Daktylus zum Anapast. Der Anapast
ist ein verkehrter Daktylus, wie der Jambus ein verkehrter Trochaus
ist. Eine anapastische Zeile karm als eine daktylische mit zwei-
silbigem Vortakte scandiert werden.

5.) Charakter des Dakt.ylus. Solite eine daktylische Zeile
wahrend des Marschierens scandiert werden, so wurde seine Be-
wegung dem Weehsel der Fiifie vergleichbar sein. Dieser ist aber
eine tanzende Bewegung, und in der That besteht in einer solchen
der Charakter des Daktvlus.

Anmerkung. Die Griechen und Romei’ bauten ihre Verse nicbt nach der
Betonung, sondern nach der Lange und Kurze der Silben. Bei ihnen war ein
Vers eine durch gewisse Regeln bestimmte Abwechslung von langen und kurzen
Silben. Sie stellten demnach ihre VersfuCe fiir das Auge so dar:

Trochaus: _ , Daktylus:_ j
Jambus: u Anapast: _

§ 144. 1. Daktylische Verse.
ci) (Euch, die Utr Christum thdtig preiset, euch den)

r r
Thdtig ihn | preisenden,

r
| weisenden,

r
| speisenden,

t
| reisenden,

t
| heifienden,

(Euch ist der Meister nah).
(Aus Goethes «Die Frauen am Grabe Christie.)

Liebe be-
t

Bruderlich
r

Predigend
r

Wonne ver-

b) Brullend um- \ wullct mich der \ Dampf der Ge- \ schiitze,
ir ! i

Spruhendum- | zuchen mich \ rasselnde \ Blitze.
(Aus Korners «Gebet in der Sclilacht».)

c) Windet zum \ Kranze die
r r

Flechtet auch | blaue Cy-

Schema c) 1. / \ \ | / \ s

2. / N \ I / \ \

| goldfien
| anen hin-

(Aus Schillers «Eleusisches Fest».)

Ahren
r
ein.

/ X X

/ X X

/

/
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Zu a). Verse aus bloben Daktylen kommen selten vor ond sind
nur kurz. Zur Strophenbildung eignen sie allein sich nicht..

Zu b—c). Der Daktylus hat nicht die Eignung, einen Vers wirk-
sam zu schliefien. (Sieh oben seine Darstellung in Musiknoten.) Lan-
gere daktylische Verse endigen entweder mit einer Hebung (wie
in c, 2) oder mit einem Trochaus (wie in c, l und in b).

Anmerkung. Ist die zweite Silbe dieses Trochaus Iang, so heiCt erSpon-
daus (_L _). Die deutsche Sprache ist nicht reich an Spondaen. Dev spon-
daische Schluss eines daktylischen Verses gilt fur besonders schon. Die dak-
tylischen Verse bestehen aus zwei bis seclis FuCen.

§ 145. Daktylische Verse mit Auftakt.

(Aus Goethes «Hochzeitslied».)

Daklylische Verse mit einem Auftakte sind nicht selten.
Goethes «Hochzeilslied» ist im daktylischen Versmatie mit Auf¬

takt geschrieben. Es bestebt aus sieben neunzeiligen Strophen. Fiinf
Verse einer Strophe sind aus je drei Daktylen mit einer uberzahligen
Hebung, die vier anderen Verse aus je zwei Daktylen mit angehilng-
tem Trochiius gebildet. — Jede Strophe wird mit einem weiblichen
Reimpaare sehr melodisch abgeschlossen; die ersten vier Verse sind
im Reime wechselnd: miinnlich, weiblich, dann folgen drei mannliche
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§ 146. 2. Anapastische Verse.
r r r r

Und es wal- | let und sie- | det und bran- j set und zischt,
Wie wenn Was- | ser mit Feu- \ er sich mengt.

(Aus Schillers «-Taucher».)
Schema: x s / | N \ / [ \s / | \s/

< \ / | \\ / | \\/

Verwandelt es in ein daktytisches mit doppeltem Auftakt.
Wohl gibt es, wenn auch selten, Verse, die bloB aus Anapasten

bestehen, aber sie eignen sich nicht. zur Bildung einer Strophe. Denn
im anapastischen VersmaBe liegt eine Unruhe, die bei liingerer Dauer
unnaturlich und auch unschon wiirde.

III. Die gemischten Versarten.
Zur Bildung gemischterVerse k o n n e n nur gleich-

art.ige FiiBe verbunden werden, also a) die fallenden: der
Daktylus mil dem Trochaus, b) die steigenden: der Anapasl mit dem
Jambus.

§ 147. 1. Das daktylisch-trochaische VersmaB.
Verhaltnis des Daklylus zum Trochaus. Beide nehmen

den Raum eines Zweivierteltaktes ein; im Daktylus ist aber das zweile
Viertel in zwei Achtel aufgelost (sieh oben ilire Darslellung in Mu-
siknoten); mit. anderen Worlen: an die Stelle der Senkung im
Trochaus treten im Daktylus zwei Senkungen, welche jedoch beim
Scandieren zusammengenommen nicht mehr Zeit in Anspruch neh¬
men, als in jenem die eine Silbe. —

Anmerkung. Uberwiegen in einem Verse die Daktylen, so ist er in seinem
Grnndcharakter ein daktylischer, und zwar ein troctiaisch-daktylischer, im ent-
gegengesetzten Falle ein trochaischer, und zvvar ein daktylisch-tvochaisclier. (Ver-
gleiche die Zusammensetzungen: rothbraun und braunroth.)

t r
Vater, du \ fuhre mich!

r t i r
Fuhr’ mich zum j Siege, \ fiihr’ mich zum \ Tode,

r ’ r r
Herr, ich er\lcenne j deine Ge\bote;

t t i
Herr, une du \ willst, so | fuhre mich!

Gott, ich er\kenne dich!
(Zweite Stroptie aus Korners «Gebet in der Schlacht*.)

Welche VersfuBe dieser Strophe sind Trochaen? Schreibet das Schema nieder.
Korners «Gebet in der SchlachU ist im trochaisch-daktylischen

VersmaBe geschrieben.
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§ 148. Der Hex a m e t e r.

a) Besteliend aus lunf Daktylen und schliefiendem Sponditus oder Ti'ochaus.
Sieb § 14.

Quadrupe\dante pu\trem jj soni\tu quatit | migala \ campum.

II I I ! I
Malmend zerlstampfet das \ Feld |j im ge\viertelten j Takte der j Hufschlag.

(Voss: Ubersetzung des lateinischen Hexameters.)

1.) Name. Der vvichtigsle dakt.ylisehe Vers ist der Hexameter
(d. h. SechsmaC, SecbsfuB). Die Griechen und Romer verfassten in
ihm ihre Heldengedichte, vvesbalb er auch der heroische Vers
genannt wird; er heiBt auch der pythische, weil in ihm die Aus-
spriiche der Pyt.hia zu Delphi verkundigt wurden.

2.) C a sur. Lange Verse liest man nicht. hintereinander weg in
einem Alhemzuge, sondern theilt sie durch einen oder auch durch
zwei Ruhepunkte in Theile. Liegt dieser Ruhepunkt. innerhalb eines
Versfufies, so bildet er eine Casur (Einschnitt).

Im Hexamef.er fallt die Casur am lniufigst.en hinter die Hebung
des dri Ren FuGes. Die Casur hinter einer Hebung ist. mannlich,
die hinter einer Senkung ist weiblich.

8.) Der Hexameter m us s mit einem Sponditus oder Trochaus
schlieCen. Da der spondaische Schluss kraftiger ist und dem Vor-
bilde der Griechen und Romer, von denen der Hexameter stammt.,
besser entspricht, so streben ihn die neueren Dicht.er an.

b) Bestehend aus Daktylen und Trochaen oder Spondiien innerhalb des
Verses.

i i i i i r \
a) Munche \gienyen nach | Licht || und | stiirzten in \ tiefere j NacM nar.

(Goethe.)

In diesem Hexameter sind der erste und der d rit te FuB zwei-
silbig. Die Casur liegt hinter der Hebung des drilten E’ul3es, ist also
mannlich.

i t i r \ i i s
fi) Gotter, ivie \ soli ich euch j danken, jj ihr j habt mir j alles gelgeben.

(Goethe.)

In diesem Hexameter ist. der vierte FuB zweisilbig. Die Cžisur
fallt wieder innerhalb des drilten Fufies, aber hinter die erste
Senkung, sie ist also weiblieb.

Heinrich, doutscho Grnminatik f. d. 1Y. 01. 16
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/ ' s ' t \ t I
y) Mochtichmich \doch\\nicht \ruhrenvom\Platz ,\zu \sehendas\Elend.

(Goethe.)
Hier bestehen der zweite und vierle FuB aus nur zwei Silben,

und in jedem dieser FiiBe kommt eine mannliche Casur vor. Hat
der Hexamet.er nur eine Casur, so wird er dureh diese'in zwei
Theile gesondert.; zwei Casuren trennen ihn in drei Theile. Ist. ein
Gedicht in Hexametern abgefasst, so durfen nieht alle Verse zwei-
oder dreitheilig sein.

t t t ■ t i s s r
d) Unge\schickt und \ wild || sind \ alle \ rohen Be\trog’nen.

(Goethe.)
Hier ist nur der fiinfte FuB ein Daktylus.
Der Hexameter ist ein sechsfiiBiger daktylischer Vers,

in welchem der sechste FuB ein Trochiius oder Spondaus, der fiinfte
ein Daktylus sein muss, wahrend jeder der vier vorhergehenden
ein Daktylus, Trochaus oder Spondaus sein darf.

Anmerkung. (Ich liabe die besten)
t r ' t r t

Sachen zusammengepacld, das alte Geld und die Ketten
r r t i i r

Meiner | seligen \ Mutter, wo\von noch \ nichts ver\kauft ist.
(Aus Goelhes «Herrmann und Dorothea».)

Nur aus nahmsweise kommen Hexameter vor, in denen der fiinfte FuB
zweisilbig ist. Man nennt sie trochaische oder spondaische Hexameter.
Ihr Charakter ist Angstlichkeit, Sckvverfalligkeit, Schlafrigkeit.

Antikes Schema des Hexameters.

Deutsches Schema des Hexameters.

§ 149. Das Distichon. Pentameter.
ir t r r r
Im IJex\amete.r | steigt des | Springguells | fliissige \ Sihde
I I l r i r
Im Pen\tameter | drauf | fallt sie me\lodisch her\ab.

SchlieBt sich an den Hexameter ein Pentameter, so entsteht das
Distichon.

Der Pentameter (FunfmaB, FiinffuB) besteht aus zwei Hiilften
und fiinf FiiBen, jede Halfte aus zwei FiiBen und einer Hebung
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(drauf, cib). Diese zwei Hebungen zusatnmengenommen geben den
funften FuB. Stati; eines oder des andern oder stati beider Daktylen
in der ersten — nicht aber der zweiten — Halfte durfen Trochaen
(Spondiien) gesetzt. werden.

Antikes Scbema des Pentameters.

Deutsches Schema des Pentameters.

§ 150. 2. Das anapastisch-jambische VersmaB.

Ver h alt n is des Anapast.es zum Jambus. Anapast. und
Jambus sind steigende Verse. Ihr Verhaltnis gleichl dem zwischen
Daktylus und Trochaus. Im Anapast treten zwei Senkungen ati die
St.elle der einen im Jambus, und aus der gleichmaBigen, marsehie-
renden Bewegung entsteht eine tanzende. In der Musik bilden bei
Anapast und Jambus die Senkungen Vortakte.

Anmerkimg. Ubenviegen in einem Verse die Anapaste, so kann man
ihn jambisch-anapastisch nennen; iiberwiegen dagegen dieJamben, so darf
man ihn anapastisch-jambisch heiflen.
ir r i

Zu Di- | onys, | dem Tyran- \ nen, schlich,
r i r

Damon, \ den Dolch \ im Gewan- | de,
r i i

Ihn scliln- | gen die Ha- | scherinBan- \ de.
r r r r

« Waswoll- | test du mit | dem Dol- | che, sprich!»
r i r r

Entgeg- \ net ihm fin- | ster der Wii- | therich.
««DieStadt \ vom Tyran- | nen befrei- | en.**

r r r
« Das solist | du am Kreu- \ ze bereu- \ en . »

(Erste Strophe aus Schillers «Biirgscliafts.)

Scbreibet das Schema dieser Verse nieder. Vervvandell es in ein
f.roehaisch-dakl.y1 isches mil. Auflakt,. 1

In demselben VersntaBe ist auch Schillers «I)er Graf von Habs¬
burg* geschrieben.

1 Den Schulern. und musikalisch Unterriehteten — erscheint die Auffassung
jambiscber und anapastiseher Verse als trochaischer und daktylischer mil. Auf-
lakten viel nattirlicher.

16*
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Ein ferneres Beispiel:
r r i

Husaren mussen reiten
>. s I I I

IJberall durch Stadt und Land ;
r r r

Husaren mussen streiten
s N t r i

Mit dem Pallascli in der Fland.
(Aus Hoffmann v. Fallerslebens «Husarenlied».)

Der Charakter der aufsteigenden VersmaBe ist Lebhaftigkeit. und
Heiterkeit; der der fallenden dagegen Ernst und Schwermulh.

§ 151. Die neue Nibelungenstrophe.
\ ' v I \ I s

a) Es stand \ in at- ] ten Zei- | ten
S ' S ' S '

Ein Sckloss \ so hoch \ und hehr.

b) Es stand in alten Zeiten ein Sckloss so hoch und hehr,
Weit glanzt’ es iiber die Lande bis an das blaue Meer.
TJnd rings von duffgen Gdrten ein blutenreieher Kranz,
Drin sprangen frische Brunnen im Regenbogenglanz.

(Erste Strophe aus Uhlands «Des Sangers Fluch».)

Schreibet das Schema des Nibelungenverses als trochaisehes mil
Vorlakt. nieder.

1.) Verbindet ihr die zwei jambischen Verse unter a) ■/.u einem (b),
so erhaltet ihr den neue n Nibelungenvers; vier solche bilden
die neue Nibelungenstrophe.

2.) Der neue Nibelungenvers besteht aus zwei Halften, die durch
eine Diaresis voneinander getrennt. sind.

Anmerknng. Die Diaresis (Trennung) ist jener Ruhepunkt im Lesen
eines langeren Verses, welcher an das Ende eines Wortful3es fallt und den Vers
in zwei fast gleiche Theile trennt. Die Ciisur dagegen liindert das Zerfallen des
Verses in gleiche Theile. Sieh § 148, 2 .

3.) Jede Halfte der neuen Nibelurigen/eile bat drei Ilebungen, und
es endigt die erste Halfte weiblich, da sie hinter ihrer dritten Hebung

t X ' S ' s r s
eine uberzahlige Senkung ansetzt (Zeiten, Lande, Gdrten, Brunnen);

t r
die zvveite Halfte endigt mannlich (Heer, Meer etc.j.

Die Reime in der neuen Nibelungenstrophe sind gepaart., aa, bb.
4.) Ist in obiger Strophe der drilte FuD der zweiten Zeile auch ein Jambus?
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Bisweilen, jedoch nur selten, stehen zwei Senkungen (—ber die)
slatt einer (ein Anapast statt eines Jambus). Ferneres Beispiel:

\ \ f
Sie sin [ gen von al [ lem SiiJJen, was Menschenbrust durchbebt,

K S '
Sie sin | gen von al | lem Hohen, was Menschenherz erhebt.

(7. Strophe des genannten Gedichtes.)

§ 152. Verbindtmg steigender und fallender VersmaSe.
Der Vers der Hebungen.

Mit Spe- | zerei- | en
r s \ 's ’

Hatten wir \ ihn ge- j pflegt,
N ’ \ '

Wir sei- \ ne Treu- | en,
' \ r s '

Hatten ihn \ liinge- | legt.
(Chor der Weiber am Grabe Christi im «Faust» von Goethe.)

Die erste und dritte Zeile sind jambisch, also steigend, die zweil.e
und vierte sind trochaisch-daktylisch, also fallend.

r i
Was unterscheidet

r t

Gdtter von Menschen?
r r

Dass viele Wellen
t r

Vor jenen wandeln

r i
Ein ewiger Strom:

r r
Uns hebt die Welle,

r i
Verschlingt die Welle,
i r
Und wir versinlcen.

(Aus Goethes «Grenzen der Menschheit».)

Strophen mit sleigenden und fallenden Versen sind nach dem
echt. deutschen Gesetze der bloCen Hebungen gebildet. Nur
die Zahl der Hebungen entscheidet den Ban und Charakter der
Verse. Ob diese mit einer oder zwei Senkungen beginnen oder
schliefien. ob zwisehen zwei Hebungen ein e oder zwei Senkungen
stehen, kommt nicht in Betracht.

Anmerkimg. Mehr als zwei Hebungen stehen nicht nebeneinander.

IV. Italienische Strophengebilde.
§ 153. Die Terzine.

1.) Der Pilger, der die Hohen uberstiegen, (a)

Suh jenseits schon das ausgespannte Thal (b)

In Abendglut vor seinen Fiiflen liegen. (a)
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2.) Auf duft’ges Gras im milden Sonnenstrahl (b)
Streckt’ er ermattet sich zur Ruhe nieder,
Indem er seinem Schopfer sich befahl. (b)

Letzte Strophe:

Und wie er’s prufend mit den Angen maj],
Es war dasselbe, das er sonst getragen,
Wogegen er zu murren sich ver m aJ].
Er lud es auf und trug’s nun sonder Klagen.

(Chamissos «Kreuzschau».)

Die Terzine ist eine Strophe aus drei jatnbischen Qui-
naren, von denen der erste und dritte sich reimen. Die erste und
drhte Zeile jeder folgenden Terzine reimt sich mit der zweiten Zeile
der vorhergehenden Terzine. Die letzte Strophe eines in Terzinen ge-
schriebenen CJedichles ist vierzeilig mit wechselndem Reime.

Das Reimschema der Terzine ist demnach:

a b a, b c b, c d c u. s. w., g z tj z.

Dante Alighieri (f 1321), der Schopfer der italienischen Dichtersprache, hat
zuerst die Terzine angewandt.

§ 154. Die Ottave oder Stanze.

Der Morgen kam; es scheuchten seine Tritte (a)
Den leisen Schlaf der mich gelind umfieng, (b)
Dass ich, erwacht, aus meiner stillen Hiitte (a)
Den Berg hinauf mit frischer Seele gieng; (b)
Ich freute mich bei einem jeden Schritte (a)
Der neuen Blume, die voli Tropfen hieng. (b)
Der Junge Tag erhob sich mit Entzucken, (e)
Und alles ward erguickt, mich zu erguicken. (c)

(Erste Strophe aus Goethes «Zueigriung».)

Die Ottave oder Stanze besteht aus acht. jatnbischen
Quinaren, die nach dem Schema ab, ab, ab, cc reimen; a und c
sind weibliche Reime.

Der Dichter Hermann Lingg nennt die Ottave «Die Konigin der Strophen».
Sie vvurde zuerst von dem italienischen Dichter Ariost (f 1533) gebaul.
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§ 155. Das Sonett.

Venedig liegt nur noch im Land der Trdum e,
Und wirft nur Schatten her aus alten Tagen;
Es liegt der Leu der Republik erschlagen,
Und bde feiern seines Kerkers Rdume.

Die ehr’nen Hengste, die, durch salZge Schdume
Dahergeschleppt, auf jener Kirche ragen,
Nicht mehr dieselben sind sie; ach, sie tragen
Les corsican’'schen Ubenvinders Zdum e.

Wo ist das Volk von Konigen geblieben,
Das diese Marmorhauser durfte bauen,
Die nun verfallen und gemach zerstieben?

Nur selten finden auf der Enkel Brauen
Der Ahnen grofe Ziige sich geschrieben,
An Dogengrdbern in den Stein gehauen.

(Aus Platens Sonetten.)

Das Soneti, zumeist ein selbstiindiges Gedicht, kommt. auch
als Theil groBerer Dichlungen vor. Es besteht aus zwei vierzei-
ligen und zwei dreizeiligen Slrophen, deren jambische Quinare
durchwegs weiblich in der Reihenfolge reitnen: abba, abba; cdc,
ded. Doch finden sich in den zwei Terzinen mannigfache Aban-
derungen der regelhaften Reimstellung.

Anhang.

1.) Die Ali it er a ti o n oder der Stabreim.
lloss und Reiter, Kind und Hegel, Mann und Maus.

Beginnen betonte Silben mit demselben (oder mit vervvandten)
Consonanten, so entsteht die Ailiteration oder der Stabreim.

Da sanken die Sdulen des Sonnenlenkers,
Da beugten sich dem Reile die heiligen Rdume,
Da tuanderte VVodan zur eisigen Wuste.

(W. Jordan.)
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In neuester Zeit. hat der Dichter W. Jordan gleich den Deulschen
vor dem neunten Jahrhunderte Verse nach Hebungen und Stab-
reimen gebaut,.

2.) Wonne welit von Thal und Iliigel,
Weht von Flur und Wiesenplan,
Weht vom glatten Wasserspiegel,
Wonne iveht mit iveichem Flugel,
Bes Piloten Wange cm.

(Burger: «Das hohe Lied von der Einzigen».)

Triu. der consonanlische Gleichklang ungesucht, wie von selbst,
in gereimte Verse, so erhoht er die Sehonheit derselben.



VVortverzeichnis.
(Die Ziffern bezeichnen die Seiten dieses Bandes; die hinter 1. bezeichnen die Seiten des erslcn
Bandes. — f. bcdeutet: folgende Seite, ff. bedeutet: folgende Seiten. H. = Itection. SV. = Sieh

das Saehverzeichnis. Zss. = Zusammensetzungen).

Aas 28.
ab 100.
Abend, abends 117, 141,

I, 22.
aber 178, 205, I. 111.
abgewinnen 153.
abgevvohnen 153 f.
abhold 42, 143.
Ablass 23.
Ableitung 16, 91.
abrathen 186.
Absatz (s. Alinea).
abseits 154.
absitzen 106.
absolut 78.
abstofien 105.
abtrunnig 143.
abvvarts 141.
abziehen 105.
Accent 229, musikalisch
dargestellt 231.

Accusativ (SV. § 95), zwei
A. 154; der absol. 210,
I. 154; dessen Stellung
218, I. 16.

acliten 138, 151, 153.
Act 28.
Adil 35.
Adjectiv (SV. § 32 ff.), zu-
sammengeschrieben m.
dem Verb 102, 142; als
zweiter Accus. 154; statt
des Satzes 199; causa-
les 213; nur attributiv
oder pradicativ 42, 143.
— I. 7, 36 ff.

Admiral 23, 36.
Adverb (SV. § 76) 32; vor
Adjectiven 51; Steige-
rung 51 f.; zusammen-
geschrieben 102, 119;
betont 190; als Attri-
but 1.12; als Adver-
biale I. 23; Adv. und
Conjunction 1.113.

Adverbiale 129,141 f., 144,
149, 155 ff., I. 20 ff.

Adverbiale Satzverbindg.
I. 114.

Adverbialsatze (SV. § 126
ff.) I. 146 ff.; unnothige
210 .

adversative Satzverbin-
dung 188, 1.111.

Ahn 28, ahnen 73, 143.
iihnlich 143.
Alineas, in der Rede, 223.
all(e) 48, 69, 120.
allein = aber 179, 1.111.
Alliteration 173, 248.
Alpbabet 1.1.
als, temporal 204, 1.148;
nebenwir 209; vor einem
Nomen I. 15, 153; als,
als wie bei Zusammen-
ziehungen I. 108; com-
parativ 1.156 ff.

alsdann 1.110.
also 1.112.
alt 53.
Altar 36.
altersschwach 139.

an 52,102,120,122, 150 f.,
153, 157, 159, 161 f.;
vor Zahlw. 130; ara,
ans 124.

Anapast 237; anapastische
Verse 240, 243.

anbrechen 105.
(der) andere 62.
anders 118, 142.
anfangen 148.
anfangs 156 ff.
Anfangsbuchstaben, groCe
1.196; kleine 1.197 f.

Anfiihrungssatze 184, 187,
I. 132 ff.

angenehm 143.
angesichts 123, 154.
Angst, angst 26, 42, 151;
Angst haben 154.

angstigen 146.
anklagen 153.
ankommen 143 f.
anliegen 142.
(sich) anmaCen 74, 140,

144..
(sich) annehmen 138.
Anredepronomen 56.
anschlieflen 151.
ansehen 138,153 f.; ... als
1.16.

ansichtig (nur pradicativ)
140.

anstatt 123; ...dass 216.
anstimmen 153.
Antrag 193.
antvvorten 142.
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Anvvalt 28.
Anzeigesatze 184.
Apostroph 27.
Apposition 194; ihr Wert

199, 209 f., 214 f.; ihre
Steliung 218. — I. 7,
95 f., 138, 152, 165.

Archaismen 171.
arg 53.
Arger 153.
argerlich 162.
argern 146, 150.
argwohnisch 152.
arm 53, 151; . ..und reich

I. 198.
Arsis 230, 236.
Artikel (SV. § 29 f.), 1.5,
27 f.

Asche 17.
Assonanz 173.
Astronom 35.
Asyndeton 178, 180,

I. 111 ff.
Athem 24, athmen 98,148.
Atlas 36.
Attribut 42, 129, 134 ff.,

§ 89, 1.7 ff., 20, 22; zu
viele 201.

Attributsatze (SV. § 121 ff.)
1.136 ff.; unnothige 203;
Unterscheidung v. Ob-
jectsatz 1. 143.

Au 27.
auch, concessiv, 212,

1 . 110 .

auf(s) 52, 120, 122, 124,
127, 150 — 153, 157,
161 ff., 172.

aufs gerathewohl 126.
Aufwand 23.
auf wie lange 1. 22.
auftreten 133.
aufvvarts 141.
Auge 28; Augenbraue 27.
Augment 101.
ausl21,157;beim logisch.
Subj. 131, 133.

Ausdriicke, satzahnliche,
I. 111.

ausgeben 153.
austheilen 153.
ausiiben 153.
auCen 116.
aufier 121 f., 154, 157,
161; .. .dem 1.110.

aufierhalb 123, 154.
aufiern 54.
aus-, einzieben 133.
Axt 26.

Backe(n) 19.
backen 111.
baden 74.
Bajazzo 36.
bald 54, 119 ...bald 127,

181, I. 110.
Balg 23.
Ballon 36.
Band 17, 28.
bange, bangen 42, 53,143,
151.

Bank 28.
bar 139.
Barometer 17.
Barsch 23.
Bataille 16.
bauen 147, 151, 161.
be . . 101.
Beamte(r) 49.
bebauen 147.
(sich) bedenken 138.
bedeuten 143 f.
(sieh) bedienen 138.
Bediente(r) 49.
bedingen 107.
bedingungslos 120.
bediirfen, bediirftig 139 f.
beehren 153.
befelilen 108, 153.
Befehlsfonn 185, 212,

I. 171.
(sich) befleiGen 111, 138;
beflissen 139.

befoblen 94.

befreien 153.
befremden 146.
(sich) begeben 139.
begegnen 142.
begehren 140.
begierig 141, 151.
beginnen 108, 148.
Begriff 13.
Begriindung, falscbe, 216.
begriiGen 154.
behagen 142.
behandeln 133, 154.
beharren 150.
behufs 123.
bei 121,124,157 ff., 160 f.;

... weitem 120; vorZahl-
vvortern 130.

beide(s) 70, 1. 11; vor
Attrib. 48.

Bein 23, 25.
beispielsweise 120, 142.
beistehen 150.
beifien 111.
beizeiten 120.
Bejahung (Adverbiale)

I. 23.
bekannt 143.
bekommen 142.
belehren 152.
(sich) bemachtigen 138,
I. 99.

(sich) bemeistern 138.
(sich) bemiihen 151.
beneiden 153.
berauben 152.
beredt 98.
bereit 151, ... ten 153.
bergab, ...auf 126, 137.
bergen 107.
berichten 143.
bersten 108 f.
berufen 151.
beruhen 150.
bescheiden 152.
bescheren 153.
beschlagnahmt 172.
beschuldigen 152.
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beschiilzen 154.
(sich) besinnen 108, 131,
151.

besorgt 152.
Bestimmungswort = Re-
lativsatz 195, I. 9, 142.

Betonung 101 ff., 165; der
Silben , s. Accent; der
Hilfsverba 89.

betrachten 133, 154.
betrauen 153.
betreffend 92.
betreffs 123.
betruben 146; ...bt 152.
betriigen 110.
Bett 28.
bevor 1. 148.
bewahren 154.
bewandert 151.
bewegen 109.
Beweggrund I. 164.
(sich) beweisen (als) 154.
bevvundern 133.
bewusst 139, 141.
bezahlen 144.
bezeichnen 131, 154.
bezeigen 153.
bezichtigen 152.
(falsche) Beziehung 182,
195, 203, 216.

Bezirk 17.
beziiglich 123.
biegen 110.
bieten 110, 153.
bildlich 43.
binden 107.
Bindevocal 97 ff.
binnen 121, 144, 156 f.
bis 121,158, ...wan» 1.23,
150.

Bisthuin 25.
bitten 109, 153 f.
Blankvers 236.
blasen 112.
bleiben 111, 133; es bleibt
= ist 91, I. 15.

bleibende Stiitte 92.

bleichen 111.
blicken 148.
blindlings 142.
blofl 151.
bluhen 161.
Boden 24.
Bogen 24.
borgen 153.
bose 152.
brach 42.
braten 97, 112.
brauchen 139.
Braue 27.
brecben 107, 147.
Brecbung 116.
brennen 115.
bringen 115, 153.
Brodem 24.
Brunn(en) 27.
Brunst 26.
Buchstabe 3.
Buckel 17.
Bug 23.
Bulle 17.
Bund 17, 23.
Bureau 36.
Bursch(e) 27.
Butter 16 f.

Canal 23.
Capital 36.
Cardinal 36.
Casino 36.
Casur 241.
Casus 35.
causale Satzverbindung

179, I. 112 f.
Causalsatze 211, I. 163.
Chef 36.
Cherub 36.
cbirurgischer Instrumen-
tenmacher 195.

Clior 17, 23; Choral 36.
Chi-istenheit 16.
Colibat 16.
College 35.
Comparativsatz 204,1.156,

Concession I. 25, 176.
(der) Concessiv 87, I. 99.
Concessivsatz 211 ff.,

I. 174 ff.
Condicion I. 25; der Con-
dicional 87,1.99f.;Con-
dicionalsatz 211 ff.,
1.170 ff.; Unterschied v.
Temporalsatz, I. 173.

Conjugation 96.
Conjunctiv98f.; Gebraucli
84, 184, 187 ff., 192,212,
1. 99.

Consecutivsatz 204 1.161
ff., 174 f.

consonantisch Jange Sil¬
ben 229.

Consul 35.
Coordination 177; von Ne-
bensatzen 219 ff.. 1.110 ff.

Copula, Zalil, 130 ff.
copulat. Satzverbindung

177 ff., Verba 132 ff.,
1.15, 110 f.

Corporal 36.
Criminal 34.

da 116 f., 179, 204, 211,
1. 110, ... gegen 1. 111,
146, = weil I. 164 f.

daher 179, I. 112, 146.
Daklylus237; daktylische
Verse 238 f.

damit 211.
danken 142, 151, 153.
dann I. 110.
dar 66 f.; in Zss. 117.
darnach, Vorlaufer des In-
linitivs, 153.

darreicben 153.
darstellen 154.
darum 119, 1.112.
das, als Pradicat 131.
dass 126; vor Subject- u.
Objectsatzen 183 ff.;
vor AUributsatzen 193
ff., 197; vor Modah
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siitzen 204 ff.; vor dem
Causalsatz 211, 1.167;
= seit 206.

Dativ (SV. § 93 ff.) I. 17.
Datum 17.
davem 150.
Decemvir 35.
Degen 172.
dein 56, 58.
demnach I. 112.
Demokrat 35.
Demonstrativum als Attri-
but 1.12.

dem sei. . 132.
denken 115, 140, 151
(denken an ist auf S. 150
zu streichen), 153.

denn 179, I. 112; dennoch
I. 111.

derartig, dergestalt 120.
derjenige, derselbe 61 f.,
131; der namliche 191.

dero 61.
desgleichen 1.110.
deshalb 179, I. 112.
dessenungeachtet 119,

I. 111.

deswegen I. 112.
Deutsehe(r) 49;... Sprach-
lehre 195.

Dialecte 172.
dicht 102 f.
dienen 142.
dienstbar 143.
diesei' 61 f.
diesseit(s) 116, 123, 154.
Ding 8, 28.
dingen 107.
Diphthonge I. 2.
Distichon 242.
docb 178 f., 1.111.
Doctor 34.
Dom 172.
doppelt 71.
Dom 28.
dort 116, 204,1.146; dort-
hin 1.146.

Draht 23.
Drama 35 f.
Drangisal) 16.
drauen 100.
dreist 172.
dreschen 108.
dringen 107.
Drittel 71.
drohen 142.
drohnen 172.
Druck 28.
du, sein Wegfall 28; bei
Sentenzen 189.

Dubitativ 86, 1.100.
diinken 115, 133, 144.
durch 101 f., 120 f., 131,
146, 162; durchs 124.

durchgehends 142.
durfen 84 ff., 114.
durstig 92.
diirsten 73; es diirstet 146.
diister 172.
Dutzend 131.

e, sein Wegfall 22, 24.
eben 205; ... derselbe 62.
Eck(e) 19.
Edelmann 47.
eher 119.
eifersiichtig 152.
eigen 143.
Eigennamen 30 ff., 1.34.
Eigen thum 25.
eilends 142.
ein 69 f., 126; in Zss. 62,
102 .

einander 58, 74.
einbilden 74.
Eindruck 28.
einer, Pron., 65.
einerseits — anders. 1.110.
einfaltig 71.
eingedenk 42, 139.
eingenommen 152.
einig 139, 151 f.
einige 45, 65; ... ermaflen

120 .

einmal 126.
einprageu 153.
eins = einig 139; einer
von uns 65.

ein so ... 118.
Einschachtelung, d. Satze,
222 f.

einzig 54.
ekeln 144, 151.
...el, an Subst. 22; an
Adj. 47, 52 f.

Elision 233.
... em, an Subst. 22.
empfangen 112.
empfehlen 108,'153.
empfindsam 172.
Empfmdungslaute 124.
... en, an Subst. 22; an
Adj. 48, 52 f.

Ende 28.
endigen 148.
endlich 1. 110.
ent... 101.
entaufiern 139 f.
entbinden 152, 154.
entblofien 154.
entfahren 142.
entgegen 121; in Zss.
142.

entgehen 142.
entheben 154.
entkleiden 152.
entladen 139.
entlang 120, 156 f., 161.
entlassen 152, 154.
entlasten 152.
entlaufen 142.
(sich) entledigen 139, 152.
entrathen 138.
(sich) entschlagen 139.
entsetzen 152.
entsinnen 139.
entspringen 142.
entvveder — oder I. 112.
entwohnen 139, 153 f.
entwohnt = ... o ... 139.
entziehen 153.
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... er, an Subst. 16, 21 f.,
1.97; am Pl ur. 22, 25;
an Adj. 47, 52 f., I. 97;
in Zss. 101.

Er, Anrede, 62.
erbarmen 139.
Erbe 17, 22.
erbleichen 11, 138.
erbost 152.
(sich) erclreisten 139.
erfahren 151.
(sich) eifrechen 139.
(sich) erfreuen 139.
ergeben 143.
ergotzen 146; sich... 150.
erhaben 152.
erheben 134, 154.
(sich) erholen 139.
erinnernl39,141,151,153.
erkennen 153.
Erkenntnis 17; ...grund

I. 164.
Erkiarung 193.
(sich) erkiihnen 139.
(sich) erledigen 139.
erliegen 142.
enmangeln 138.
ernennen 134, 154, I. 16.
erschallen 112.
erscheinen 135, 142.
erschrecken 105,109, 139,

151 f.
Ersparnis 17.
erst, erstens, erstlich 71,
118, 125, I. 110.

erstaunen 152.
erste 54, 70, 126.
ersdcken 105.
erwagen 108.
erwahlen 154.
envahnen 140.
(sich) erwehren 139.
erweisen 153.
es = des 56; Beziehung
62, 65; Vorlaufer des
Subj. oder Obj. 130, 148,
185; als Pradic. 131;

sein Wert bei unpers.
Verben 73; in Redens-
arten 132, 141.

es gibt, hat, gilt, setzt 147.
Esel 25.
essen 93, 109.
etliche 48, 65.
etwa 130; etwas 65, 136.

Fabrik 35.
Factitiva 72, 113.
Fach 25.
Faden 28.
fahig 139.
fahren 105, 111 f.
fallen 112;... de Sucht92.
falls 211.
fallen 112.
Fang 23.
fangen 112.
fechten 97, 107 f.
fehlen 142.
Feind, feirul 42, 125. 143.
Fels(en) 27.
ferner 117, 1. 110.
fertig 151.
Fett(e) 17.
Fidibus 35.
E'inalsatze 211, 1.168 f.;
unechte 217; Unterschei-
dung vom Objectsatze
1.130, 1.169.

linden 107; sicli finden
152; mit zwei Acc. 54 ff.

Fink 21.
First 23.
(der) Fischotter, ...s,Plur.
wie Sing., selten ... n.

flechten 99, 107.
fliegen 110.
fliehen 105, 110.
flieflen 110.
Flor 23.
Flofi 29.
flofien 113.
iluchen 142.
lliichten 74.

Flug 23; flugs wie mittels
125.

Flur 17.
folgen 142, 151, 1.98.
folglich I. 112.
Form des Verbs 94 ff.
Formworter 173.
Forst 28.
Frack 23.
fragen 112, 148, 150, 154.
franzos. Sprachmeist. 195.
Frau 27.
Fraulein 16.
frei 141; ... sprechen 153 f.
Freiheitsbaum 120.
Fremdworter, Dec). 34 f.;
Gebrauch 170; Schrei-
bung, Aussprache und
Bedeutung I. 192 ff.

fressen 109.
Freude 148, 153.
.(sich) freuen 139; unper-
sonlich 146, 150 f.

Freund, zum Freunde ha-
ben 154.

freundlich 143.
Friede(n) 27, 147.
frieren 110, 144, 146; un-
personlich 73, 131.

froh 139, 152.
frohnen 142.
fromm 53.
friih 22.
Fuchtel 108.
fiihlen 144.
fiihren 112.
Fuhrmann 25.
Funke(n) 27.
fiir 120, 151 f.; ffirs 153,

163; bei copulat.Verben
I. 16, 19.

Furcht liaben 154, 193.
fiirchten 151.
furchtlos 172.
FuC 29; des Verses 231.
Futurum, Gebrauch 82,
187; ...exactum 187 f.
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gahnen 98.
gahren 109.
ganz 47; Ganze(s) 49.
Garten 24.
Gas 17.
Gaul 23.
gebaren 107.
geben 109; sich geben als

154.
gebieten 110.
Gedanke(n) 27.
gedeihen 100, 111.
gedenk 139, ... en 138.
Gedicht 231.
gefasst 152.
gefolgt 143.
gefiillt 141.
gegen 120, 151; vor Zahl-
wortern 130; ... seitig
58; .. . iibev 121.

Gehalt 17.
geben 100, 112, 138; ge-
hen als 133; in Redens-
avten 143, 148.

gehorchen 142 f.
gehoren 142 (es gehort
sich = ziemt sich, ist
Pflicht).

gehorig 143.
gehorsam 143.
Geist 26; ... esschwach
139.

Geises, Geifiel 19.
geizig 151.
gelahrt 171.
Gelass 16.
gelaufig 143.
gelingen 107
gelten 97, 107 f., 144, 147;

. . . als, fiir 133 f.
geluslen 146, 153.
gemahnen 139.
gemiifi 121, 143, 158.
Gemeinplatz 172.
gemischte Versarten 240
ff.; ... Warenhandlung
195.

| geneigt 143.
General 36.
genesen 100 f., 138.
Genetiv (SV. § 88 ff.), ab-
soluter 210; zvveideu-
tiger 135; 1.9, 17, 23.

Genie 36.
geniefien 110, 138, 140.
genug 130, 139, 141; ge-
nugthun 142.

Genus 35; des Subštan-
tivs 14 ff.; des Verbs
94 f.

geradeswegs 120.
gering 53.
gern 54, 118.
Geruch 23.
geschehen 109 f.
geschickt 151.
Geschlecht 26, siehGenus.
Geschmack 23.
geschmeichelt 94.
geschvroren 93.
Geschwulst 26.
Gesell(e) 21.
Gesellschaft, Adverbiale
der G. 159, I. 26.

Gesicht 29.
Gesims(e) 24.
gesinnt 152.
Gespenst 26.
gestandig 139.
geslatten 153.
gestimmt 152.
(sich) getrauen 74, 145.
getrost 42.
Gevatter 27, 29.
gewachsen 143.
Gewaffen 172.
gewahren, gewahr werden
140 f., 149.

gewiihren 153.
Gewand 29.
gevvartig 139.
Gewicht 25.
Gewinnen 108, 147.
gewiss 139.

gewogen 143.
gewohnen 153.
gewohnt = ...6... 140 f.
Gezvverge 172.
giefien 110.
Glaube(n)27; glauben 151.
Glaubige(r) 45.
gleich 143; concessiv 212;
.. ,wohl I. 111.

gleichen 111, 142.
gleiten 111.
glimmen 109.
gnadig 143.
golden 42 f., 54.
Gott 24 f., 40.
graben 111.
Gram, gram 42.
Grammati k 3 ff.
grauen, grausen 145, 151.
Greif 23.
greifen 111, 150.
grol) 53.
grofi 53 und klein.
gruseln 143.
giinstlg 143.
gut 53, 118.
Gymnasium 36.

haben 115; Anvvendung
103 f.; es bat 147.

habhaft 139.
Hafen 22, 24.
Haft 18.
halb, ...en, ...er47,123 f.,
156.

halbes 71.
halbwegs 142.
halten 97, 112, 134, 147.
151, 153.

Hammel 24.
handeln 99.
(eine) Handvoll.
Hang 23.
hangen 112 f.
hangen 113.
harren 138, 151.
Ilarz 18.
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hauen 112, 114.
Haufe(n) 27; R. 131.
Hauptgedanken 218.
Hauptsatze, zu viele, 222.
Hausflur 17.
heben 107 f.
Ilebung (Arsis) 230.
Heide 18.
heifien 112, 133, 145, 154,
1.15.

Held 21.
helfen 107 f., 142.
Hemd(e) 28.
her 116 f.
Herr 21.
herrschen 152.
heute I. 22.
Hexameter 241 ff.
Hiatus 233.
hie(r) in Zss. 66 f., 116 f.,

I. 110.
hier — dort 181.
Hilfe 147.
Hilfsverba 84, 114, 1.100.
hin in Zss. 116 f.; ...ge-
gen I. 111.

hindern 153, 186.
binsichtlicli 123.
hinter 121; ... e 54.
Hirsch 23.
Hirse 17.
hoch 53; ... u. nieder 124.
hochstens 124.
hoffen 151; Hoffnung 193.
hoheren Orts 141, I. 21.
hohnen 140.
hohnsprechen 142.
hold 143.
Holz 25.
holzern 42 f., 54.
boren 140, 148, 151, 154.
Hornis 29.
huldigen 142.
Hundsfott 25.
hungern 73, 146.
Husten 17, 25.
Hut 18.

hiiten 140; sieh ...151.
Hyperbel, ...bolisch 71.

Ihro 56.
im Falle 160.
immer 102, 119.
Imperativ 88 f., 99, I. 100.
Imperfectum 78 f., 188.
in 120, 157 ff.; im, ins
124, 150 ff., 161.

indem 204 ff., I. 160, 164 f.
indes, indessen I. 111.
Indicativ 83 f., 99; des
Imperf. condicional 212.

indirecte Rede 184, 187,
I. 133 ff.

Infinitiv 89 ff.; stalt des
Partic. 93,163; stati des
Satzes 185 f., 198, 211,
215. - I. 13, 120, 129,
145, 168, 183.

infolge 123.
Ingenieur 16.
Ingesinde 172.
Inhaltsatze 184, 193.
inmitten 123, 156.
inne 140.
innerhalb 123, 154, 156.
inner 54.
insofern 214; inwiefern,
insofern, insoweit, in-
wieweit 1.159.

Inspector 35.
Interjectionen 124, I. 100,
184 ff.

irren 74, sich ., . 150.
Tntransitiva 72.
... isch an Adj, 52.
itzt 171.

ja 119.
jahraus, ...eiji 120.
Jalousie 35.
Jambus, jambischer Vers
235.

jammern 146, 152.
ja sogar 1. 110.

je 71; ...desto 205.1.158f.
jedenfalls 119.
jedermann 64.
jedoch I. 111.
je nachdem 1.159.
jedweder 64.
jeglicb(er) 64.
jemand 65, 136.
jener 61 f.
jenseit(s) 116, 120, 123,

141, 154.
Jesus Christus I. 35.
jetzt I. 22.
Jetztzeit 172.
jung 53; ... und alt 125.
Junker 47.

Kabn 23.
kalt 53.
(einen) Kampf kiimpfen
147, 151.

Kapaun 23.
Kaplan 36.
Kaše 21 f.
Kasten 24.
Katalog 34.
Katheder 17.
Katholik 35.
kaum 205.
Kauz 23.
(sich) kehren 151.
kein 48, 64.
keineswegs 142.
kennen 115.
Kiefer 18.
kiesen 110.
klagen 152.
klein und grofi 125.
Kleinki nderbewahran s t al t
172.

klimmen 98, 109.
klingen 107.
klopfen 161.
Kloster 22, 24.
KloB 23.
klug 53.
Knauf 23.
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Knecht 23.
kneifen 111.
kneipen 111.
Knodel 17.
kochen 74.
Koller 18.
kotnmen 94, 107,114,133,
138;in Redensarten 143.

kiinnen 84 ff., 114.
Korn 25.
kosten 145.
Kraft, kraft 123, 126, 156.
krank 53, 151, . .liegen

133.
Krebs 23.
kriechen 110.
kronen 154.
.(sieh) kiimmern 152.
kunci 143; kundthun 142.
Kunde 18.
kundig 139.
kiinftighin 117.
kiiren 110.
kurz 53.

lachen 138, 152, 154.
Laden 24, 28.
laden 98, 111 f.
lagern 161.
Laib 26.
Kand 29.
lang 53.
lfirigs 123.
lassen 153, 155; mit In-
frnitiv 84, 89, 95, 112.

.. . lass 16.
laufen 112.
laut 123, 125, 166.
Laut 3, 125, I. 1.
lauter 47.
leben 73, 138.
(das) Lebervohl 125.
ledern 42.
ledig 139, 151.
leer 139, 151.
lehren 154.
Leih 26.

Leid(en) 28; Leids, leid
42, 103; leid thun 142.

leiden 111.
leihen 111, 153.
leisten 147, 153.
Leiter 18.
lesen 109.
letzt 54, ... hinnig 172.
leugnen 98.
Leute 25.
Lexikon 35.
Lieblingswortchen,

. . . phrasen 223.
liebkosen 145.
liegen 109, 143.
links 116, 141.
Liter 17.
Localsatz 204 ff.
lohnen 145.
Lord 36.
los 139 f., 151.
lossprechen 153.
liigen 110.
Iijstern 151.

machen 134, 143, 147 f.,
153 f., 1.16.

maehtig 139.
Magen 24.
Magnet 37.
Mahi 29.
malilen 111, 112, 114,
148.

Mai 29.
Major 35.
Mal 28 f.; . . . mal, in Zss.,
117.

malen 112.
man 65.
manch(er) 45, 48, 65.
Mangel 18, 24.
mangeln 142.
Mann 25.
Mantel 24.
Mark 18.
Marsch 18.
Marschall 23.

(der) Mast auf dem Schiffe
27; (die Mast d. Viehes).

MaC 147.
(sich) maCigen 150.
Maul 25.
Medium 146.
mehr, mehrere, substant.
130; vor Attributen 47;
steigernd 53 f., 69, 119.

meiden 111.
rnein 56, 58 f.
rneines Bleibens 131.
meiden 153; als ... 154.
melken 109, 113.
Menge 131.
Mensch 14.
messen 109.
Messer 18.
Metapher 76.
Meteor 35.
Meter 17.
Metonymie 76.
Metrik 228, 231.
milde 152.
minder 53.
Mineral 37.
Minne 172.
miss 101 f.
missbrauchen 140.
mit 121, 127, 153, 158 f.
mithin 1. 112.
mit niehten I. 23.
mit sechsen fahren 125.
mittags, des Mittags I. 22.
Mittel, mittels(t) 123, 125,
156; das Mittel als Ad-
verbialsatz 204; als Ad-
verbiale I. 25.

mitten 123, 144.
Mittheilung, ihre Formen

187.
mittlere 54.
Modalsatz 204 ff., 1.155 ff.
Modi 83 ff.
Modus 35.
mogen 84 ff., 144.
Mohr 19.
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Monarchie 35.
Moor 19.
morgen I. 22.
morgens, des Morgens
120, I. 22.

miide 139 f.
Mund 25.
Miinster 17.
Museum 36.
miissen 84, 86, 89, 114.
Mufie 147.
Muth 16.
Mutter 26.

Nabel 24.
nach 121, 150 f., 153,
157 f., 160.

naehalimen 145, I. 98.
nachdem 204; nicht cau-
sat 213; temporal
I. 148 f.

nachdenken 152.
nachsichtig 152.
nachstl21; nachstens 142.
Nacht 26; nachtlich 42;
des Nachts 120, 141.

nachtheilig 143, 146.
Nagel 24.
nahe 53; nahen 74, 142.
(sich) nahren 141.
Nalit 26.
Name(n) 27.
namlich I. 112.
(der) namliche 191.
Napf 23.
neben 122.
Nebensatz, iiberflussiger
205 ff., 210; nothwen-
diger 186, 192, 201; als
Ausdruck des Haupt-
gedankens 218; coor-
dinierte und subord.,
ihre Form 219 ff.

nebig 172.
nebst 121.
nehmen 99, 107, 143, 147.
neiden 153.

nein 119.
nennen 115, 132 f., 154,

I. 15.
Neologismen 172.
neuerdings 120.
Nibelungenstrophe, neue,
244.

nicht I. 23; ... allein (blofi,
nur), —sondern auch
178, 1.111 ff.

nicht meines Bleibens 131.
nichts 64, 151; ...desto-
weniger 1.110.

nie(mals) I. 22.
niedere 54.
niederlassen 161.
niemals 117.
niemand 64 f., 136.
nimmer 117.
nirgend(s) 116.
... nis an Subst. 26.
noch 118.
Nominaliv (SV. § 83 ff.)
104; attributiver I. 7.

Nord(en) 29.
Noth 26, 42.
Nuli 69.
Nummer 17.
Numeralia (SV. § 60 ff.),

I. 41.
nun I. 164 f.
nur 118, 160, I. 111,

. .. dass 111.
Nutzanwendung 172.
niitzen 142, I. 99.

ob 102, 123, 156 f.
obere 54; oberbalb 122 f.
Oberst, Obrist 52.
obgleich 211 ff.
Object 137 ff., 142 ff.,
146 ff., 150 ff., 1.16 ff;
inneres 147 ff.; zusam-
rnengeschrieben mit d.
Verb 103, 129.

objective Verba 74; ...
Genetiv 135.

Objectsiitze (SV. § 113 ff.),
1. 124 ff.; Unterscheidg.
vom Attributs. I. 143.

Odem 24.
oder 178.
Ofen 24.
Official 23.
Officier 16.
oft 117, 119, 1.22.
Ohm 18.
ohne 120, 162 f.; ... dass
204, 216, 1.159.

Ohnmacbt 26.
Ohr 28.
Omnibus 35.
opfern 153.
Optativ 85, I. 99.
Ort 29; Ortsbestimmung
und Attribut I. 22.

Ottave 246.
Orthographie 79 ff.
Ost(en) 29.

(ein) paar = einige 47.
Pacht 16.
Paragraph 35.
Particip, Gebrauch 91 ff.;
als Subject 130; als
zvveiter Accusativ 154;
statt des Satzes 199;
seine Maeht 200; ohne
Flexion 200; causales
213; als Attribut 1.13,
40,154 ; statt des schein-
baren Comparativ-(llm-
stands)satzesI.161;Par-
ticipial - Constructionen
I. 183.

Partikeln 116.
Patriarch 35.
Pentameter 242 f.
Perfectum, Gebrauch 79 f.,
187 f.

Periode 223 ff.
Personilication 76, 216.
Pfand 25.
Pfau 29.

II o i n !• i c h , doutscho Grammatik f. d. IV. Cl. 17
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pfeifen 111.
pflegen 109. 140.
Pflug 23.
Pfuhl 23.
Philolog 35.
Philosoph 35.
Physik 16.
Pistol(e) 19.
Plastik 174.
Pleonasmus 60 (§ 51), 175.
Plural, auffallender 189.
Plusquamperfectum, Ge-
brauch 81.

pochen 151.
Poesie 179.
Polster 25.
Polysyndeton 180.
Potential 85, 1. 99.
Priidicat, logisches 132;
Zahl 131, 133 ; Genus
134. — I. 5, 14.

Pradicatsatz 192 f., 1. 123.
Prapositional - Adverbien
66 .

Prapositional - Ausdriicke
149 ff.

Prapositionen (SV. §77);
ZusammenstoB zweier,
203.

Prftsens, Gebrauch 78 ff.,
187.

preisen 111, 154.
preisgeben 154.
Professor 35.
Pronomina (SV. § 45 ff.),
1.12, 43 ff.

Pronominaladverb 66.
Propst 23.
Prosa 179.
Prosodik 228.
Protector 35.
Protestant 35.
Psalm 27.

Quantitat, der Silben 228;
rmisikalisch dargestellt
231.

Quell(e) 19.
cjuellen 109.
Quinar 236.
cjuitt 139.

riichen 108; sich... 150.
Rand 25.
Rank 23.
ratlien 97, 112.
rauben 153.
Rausch 23; rauschen 73.
recht 54.
rechterhand 120.
rechts 116, 141.
reciproke Verba 74.
Recke 172.
Reden 4; reden 97, 99,
143.

Reflexiva 72.
Regiment 37.
reiben 111.
Reim in der Prosa 173;
im Gedicht 234.

Reis, der 18; das 26.
reisen als . . . 133.
reiflen 111; als . . ., 133.
reifiender Abgang 92.
reiten 111, 148.
Relativsiitze 189, 192 ff.,

196; unstatthafte 198,
211, I. 144; causale
213, 1. 166, 172; in
coord. und subord. Ne-
bensatzen 219 f.

(das) Relativum 63.
rennen 115.
Reptilie 36.
Rhythmus 16, 230.
riechen 110.
Rind 26.
rings 141.
ringen 107.
rinnen 108.
Ritz(e) 19; ritzen 98.
roth 53.
riicksichtlich 123.
riickvrarts 116.

Riickumlaut 115.
rufen 112, 114, 145.
(sich) riihmen 139.
Rumpf 23.

S, ungrammatisches 120.
Saal 23.
sagen 4, 153.
.sal, an Subst. 26.
salzen 112.
Same(n) 27.
sammt 121.
Sang 16.
satt 139 f.; sich saltigen
150.

Sattel 24.
Satz 128, I. 4 (sieh «Ne-
bensiitze*).

Satzarten 128, I. 8,100 ff.,
109, 115 ff., 177.

Satzgefuge 178, 1. 178 ff.
Satzverbindung (sich Coor-
dination SV. § 110 ff.),
1.110 ff., 179.

Sau 26, 29.
sauer werden 143.
san fen 110.
saugen 110, 114.
Scandal 17.
scandieren 230, 232.
Schaeht 16.
Schade(n) 24, 27.
schaden 142.
schadlich 146.
schaffen 111 f., 114.
Schaft 23.
Schalk 23.
Schall (Plur. Schalle).
schallen 112, 114.
schalten 152.
(sich) schamen 139, 141.
scharf 53.
schaudern 145.
scheiden 111.
scheinen 111, 133, 142;
es scheint = ist viel-
leicht 91, 1.15.
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Scheit 26.
Schelm 29.
sclielten 97, 107 f., 154,
1.15.

Schenk(e) 18.
schenken 188.
Scherbe(n) 19.
scheren 107.
Scheu 16.
(sich) scheuen 141.
schieben 110.
schieCen 74, 110.
Schild 19, 23, 26.
schildern 154.
schimpfen 154.
Schinken 17.
Schlacht 16.
Schlaf 74.
schlafen 73, 112, 148.
schlafern 146.
schlagen 74, 99, 111, 145,
147.

schlechterdings I. 23.
schleichen 111, 188.
schleifen 111.
schleifien 111.
schliefen 110.
schliefien 110, 148.
schliefilich I. 110.
schlingen 107.
scblupfen 110.
Schluss des Satzes 202.
schmachten 150.
Schmaus 23.
schmecken 142.
schmeicbeln 142 f.
schmeiBen 111.
Schema 37.
Schmerz 27.
schmerzen 146.
Schnabel 24.
Schnaps 23.
scbnauben 110, 114, 148.
Schneck(e) 17.
schneiden 111.
scbnieben 110.
Schnur 26.

schon 118, 205.
scbonen 140, 143.
Schopl 23.
Scbrank(e) 23.
schrauben 111, 114.
schreiben 111.
schreien 100.
Scbrein 172.
schreiten 111.
Scbrot 17.
schroten 112.
Scluib 24.
schuldig 139.
Schurf 24.
Schurz 19.
Scbiitz(e) 21.
Schutz genieBen 154.
schiitzen 154.
Sclnvager 22, 24.
schwaren 108.
-sclnvarz 53.
schweigen 111, 140.
sehwellen 109.
schwemmen 113.
sehwimmen 108.
sclnvindeln 143.
schwindelnde Hobe 92.
schwingen 107.
schworen 108.
Schwulst 19.
Schwur 108.
Sclaverei 16.
See 19.
sehen 99 f., 109, 154.
(sich) sehnen 150.
sehr 118.
sein, Pron. 56, 58 f.
sein, Verb, Begriff 82;
Setzung 105 f.; Corijug.
115 f.; mit dem Dativ
I. 99.

seit 121, 204; ... wann
117,158. — I. 23,150 f.

... seits 120.
seitwarts 141, 154.
selbst 57, 62, I. 46.
selten I. 22.

Semester 17.
senden 115.
Senkung (Thesis) 230.
Sentenzenbildung 189.
Seraph 37.
Sessel 25.
setzen 113; unpers. 147.
sich 58.
sicher 139, 151.
sie 62.
sieden 73, 110.
Silbe I. 1; lange 228 f.
silbern 42 f.
singen 107, 152 f.
Singular statt Plur. 136.
sinken 107.
sinnen 98, 108, 148, 151.
sintemal(en) 171.
sitzen 109.
sitzende Lebensweise 92.
so, demonstrativ 61, 118;
relativ 63; = wenn 171;
vor oder hinter dem
Komma 211.

so doch 211 ff.; sofern,
soweit I. 159; sogar
I. 110; somit, sonach
1 . 112 .

dolcb(er) 42, 61.
sollen 114; mit Infinitiv
81 f., 84, 86, 88 f.

Sommerfrische 172.
sonder 120.
sondern 178.
Sonett 247.
sonst 179.
sowohl — als auch 1.110.
sorgen 151.
Spalt(e) 19.
spalten fl2.
sparen 140.
spat(er) ). 22.
speien 111.
spielen 138, 153.
spinnen 107 f.
Spitz(e) 17.
spleiCen 111.
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Sporn 27.
spotten 138, 152.
Sprache 3 ff.
sprechen 99,107,148,152.
spriefien 110.
springen 107.
Spross(e) 19.
Staat 27.
Štab 24.
Stabreim 248.
Staehel 27.
Stadel 24.
Slabi 24.
Stammverben 99.
Stammworter 91.
Stanze (sieh Ottave).
Star 29.
stark 53.
Starost 35.
statt 123.
staunen 152, 172.
stechen 107.
stecken 109 f.
stehlen 107.
stehn 100, 106, 111; sei-
nen Mann . . . 143.

(es) sleht = ist 91.
stehenden FuBes 142.
steigen 111.
Stein 25, 31.
(sich) stellen als 154.
Stellung, der Subject- und
Objectsatze 191 f.; der
Attributsatze 202; des
Hauptbegriffes 201 f.;
der Adverbialsatze 217,
221 .

sterben 107 f., 138, 148.
Sternwarte 172.
Sterblichkeit 172.
Šteuer 19; steuern 142,145,
stieben 110.
Stift 19, 23, 26.
stiften 147.
Stil, Stilistik 169; geback-
ter Stil 222; schleppen-
der Stil 221 f.

Wortverzeichnis.

stillschweigende Bedin-
gung 92.

Stipendium 36.
S točk 24.
stofien 112.
Strahi 27, 76.
Strafie 148.
Straneh 25.
StrauB 23 f., 29.
streben 150.
streichen 111.
streiten 111, 151 f.
streng 152.
Strophe 231; italienische
Strophen 245.

Strunk 24.
Studium 36.
Stumpf 24.
stundenlang 117.
(sich) stutzen 151.
Subject, das logische 130,
146; Verbindung mit d.
Pradic. 133 f„ 1.4, 13.

subjective Verba 73;... Ge¬
ne tiv 135.

Subjectsatze (SV. § 113 ff.),
I. 115 ff.

Subordination 183; der
Nebensatze untereinan-
der, ihre Form 219 ff.

Substantiv (SV. § 10 ff.)
I. 4 f., 26 ff., 95 f.;
Haufung v. Substanliven
185 f., 189, 198, 206.

Substantivierung, schwer-
fallige 90, 190 (3).

Siid(en) 29.
silil 42.
Syndeton 178, 180.
Synekdoche 76.
Synonyma 175.

tagelang 117.
Tanz 74.
Ta(r)tar 21.
Tau 19.
taušeben, ge..., ent... 94.

Tautologie 175.
Telegraph 35.
Tell er 17, 25.
Temporalsatz 204 ff.; Un-
terschied vom Condi-
cionalsatz 1.173.

Terminus 35 f.
Terzine 245.
thalabwarts 137.
Thau 19.
Thal 25, 30.
Theil 16 f., ... haftig 139.
theils — theils I. 110.
Thesis (Senkung) 230, 236.
Thema 35 f.
theuer 143.
Thor 19.
.. . thum 25.
thun 100, 116, 146 ff.
Titel 32 ff.
Tochter 26.
Tod (sterben) 148.
todtschlagen 154.
Trab 148.
trachten 150.
Trafik 36.
tragen 111, 147.
tranken 113.
Transitiva 72.
trauen 142, 145, 151.
triiumen 98, 143, 148.
traurig 152.
treffen 107.
treiben 111, 147.
treten 97, 109.
Tribun 35.
triefen 110.
trinken 107.
Triumvir 35.
Trochaus, trochaischer
Vers 232; musikaliseh
dargestellt 236.

Tropen 43, 75 f.
tropfenweise 118.
Trotz, trotz 123, 125, 156,

159.
trotzdem 119, 123.
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trotzen 142.
Trilbsal 16.
Trupom 25, 171.
Trumpf 24.
Trunk 24.
Trupp(e) 19.
Tuch 25, 30.

i

iibel 102.
(sich) iiben 150.
liber 101 f., 122, 152 f.,
158, 160 ff.

iiberdies 1.110.
iiberdriissig 140.
iiberfiihren 153.
(sich) uberheben 139, 153.
uberhoben 139.
iiberlegen 143.
iiberquellen 141.
iibertreffen 153.
iiberzeugen 153 f.
um 101, 120, 153, 161 ff.;
ums 124.

uin dass 171.
umgiirten 153.
urnher 117, 137.
Umstandsatz 204, 1. 160.
um - willen 123 f., 152,
156; um zu 205.

unbeschadet 123, 126.
und 177,179 f., 205,1.110;
adversativ 1.112; und
so = demnach 1. 112.

u n feni 123.
ungeachtet 123, 126, 156.
ungefahr 130, I. 23.
ungesclilacht 15.
ungevvohnt 139.
unpass 42.
unsereins 65.
unter 101 f., 122, 158 f.,
160.

untere 54.
unlers 124, 153.
(sich) unterfangen 139.
unterlialb 123.
unterwinden 139.

Unvoreingenommenheit
172.

unweit 123.
Urbild 172.

Vagpbund 35.
ver in Zss. 101.
verachten 133.
veraltete Worfer 171.
(sich) verantvvorten 141.
Verb (SV. § 62 ff.) 37, 72,

I. 51 ff.; Tabelle der
starken Veiba 1. 72 ff.

verbergen 161.
verbieten 186.
verbitten 74.
verbleichen 111.
verdachtig 139.
verdanken 153.
verderben 108 f.
verderblich 143.
Verderbnis 17.
Vei'diensll9; verdienl 152.
verdriefien 110.
vergeben 145.
vergehen 151.
vergessen 109, 140, 152.
(sich) vergewissern 139.
vergleichen 153.
vergriiigt 152.
Verbaltnis zwiscben He-
bung und Senkung der
Periode 226.

verbasst 143.
verhehlen, verholen 113.
verhindern 186.
verlangen, unpers. 153.
(sich) verlassen 151.
verlegen 152.
verlieren 110, 161.
verlustig (nur priidicativ)

139.
(sich) vermessen 139,
vermittels(t) 123.
vermoge 123, 156.
Verneinung, Adverbiale
der, I. 23.

Vers 231 ; nach Hebungen
245.

verscharnt 94.
verschonen 140.
verschroben 111.
versaumen 98.
verschweigen 140; ver-
schwiegen 93.

(sich) verseben 139, 153.
versichern 139, 145.
versorgen 153.
vei'stecken 161.
verstehen 100,153; sich ...
151.

(sich) versiindigen 150.
(sich) vertiefen 152.
vertrauen 142, 146, 151.
vertraut machen 153.
venvandt 143.
(sicli) vervvegen 139.
venveigern 153.
verweilen 74.
verweisen 153.
(sich) verwundern 152.
verzvveifeln 150.
verzichten 151. •
Vetter 27.
viel 45, 48, 51, 69, 119;
substant. 130 f.; vor
Attributen 149.

vielleicht 119.
.(nicbt) vielmehr I. 112.
Viertelstunde 71.
Vocale 1. 1 f.
vocalisch lange Silben
228.

Vocativ 134, . .. satz 192.
voli in Zss. 101, 139, 151.
Vollmaeht 26.
von 121, 146, 154, 160;
vom 124, 150 f.

von auBen, . . . innen 116,
.. .jfeher, . .. altersher
117; vom neuen, von
neuem 120.

von — an 158.
von da, . . . dort 1. 146.
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vonseiten 120.
vonstatten 120, 143.
von — wegen 156 f.
vor 122, 127 ; in Zss. 120;
vors 124, 151, 154,
153, 160.

(sich) vorbereiten 151; vor-
bereitet 152.

vorbeugen 142.
vordere 54.
vorderhand 120.
vorgreifen 142.
Vormund 25.
Vorsilben 101.
vorstehen 142.
vorstellen 153.
Vorstellung 3.
voriibergehen 161.

wachen 152.
wachsen 111.
Wagen 24; sich w. 151.
wagen 111.
wahlen 134.
■vvahren, wahrnehmen 140.
wahrend 123, 126, 156,
1.160, 175; . .dagegen
I. 175.

\vallen 73.
VVallfahrer 112.
walten 140, 152.
Wams 25.
wann 117, I. 22, 148.
Wanst 24.
warm 53.
warten 140, 151.
.. . warts 154.
warum 67, 119, 211,
1.24.

was = war 115 f.
was 63, 65, 136; als MaD
149; = und das 196.

waschen 98, 111.
was fiir ein 64. -
\veder noch 1. 110.
Weg 143, 148.
wegen 123 f., 156, 160.

Weglassen , leichtsinni-
ges v. Satzgliedern 210.

Wehr 19.
(sich) wehren 139, 142.
Weib 15.
weichen 111, 142, 146.
weigern 153.
Weih(e) 19.
Weihnachten 20, 26.
weil 179, 211, 1.163 f.
weisen 111.
weiter 117.
vvelch(er) 45; ... e, .. .es
63 f.

wenden 115.
wenig 119; substant. 130;
vor A Ltrib. 45,48,54,69.

wenn = dass 186 f.; bei
Subjectsatzen 1.121; bei
Causalsatzen I. 163.

wer 63, 65; bei Sentenzen
189.

werben, conjug. wie wer-
fen 107 f.

vserden 80 ff., 106, 108,
133, 1.15.

werfen 107 f., 147.
wert 139.
weshalb I. 24.
■vvetteifern 150.
widersprechen 143.
wider 67, 101 f., 116,
120, 151, 163.

IViederholung, unnothige
174 ff.; wirksame und
nolhweridige 176, 202.

Wiedersehn 100.
wie 191, 204; neben als
209, 1.156 f.; = iveiin
und als 213; bei Zu-
sammenzieliung. 1. 108.

vviefern I. 159.
wiegen 110 f.
wie lange I. 22.
Wille(n( 27; willen 113
winden (wand, gewunden)

149.

wii'ken 147.
Wirt 23.
wischen 98.
wissen 115, 148, 152.
wo 67, 116; bei unechten
Attributsiitzen 196; vor
Adverbialsatzen, local
und temporal 204,1.146.

wo(r) in Zss. 67 f.
wogegen I. 175.
woher 116, I. 21, 146;
...desWeges 136.

wohin 116, 1.21, 146.
wohl 102, 118; in Zss.
119; Adv. 1.23.

wollen 114; mit Inf. 81,
84 ff., 89.

womit I. 25.
woran 119, I. 24, 50.
worauf J. 50.
woraus 1. 24.
worein 117.
worin 117.
Wort 3, 30,1.1;... avten 6.
Worter, liartklingende 173;
neue 172; mehrere ein-
silbige 173.

VVortfolge 154, 164, 190,
214, I. 8, 165.

Wortfiille 175.
Wortfufi 233.
wortiber I. 50.
wozu L 24.
Wuchs 30.
(sich) wundern 146, 152.
vviirdig 139, 141.
wiirdigen 153.
Wurm 25.
wurmen 145.
Wurzelsilbe 99.
Wuth 148.

Zahladverbien 71,1. 114 f.
Zahlwort 69.
Zartgtefiihl 172.
(sich) zeigen als . .. 154.
zeihen 111, 152.
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Zeilformen 77 ff.
zeitig i. 22.
zer in Zss. 74, 101.
Zettel 17* 26.
Zen g 19.
Zeugma 182.
ziehen 74, 100, 110, 148.
zielen 150.
Zierat 27.
Zimmermann 25.
Zoll 30.
zollen 147.
zu 121, 160; vor Infin. 91;
in Zss. und concess.
119, 120, 154, 157 ff.;

zum, zur 52, 124, 151;
bei copnlativen Verben
1.16, 19.

zudem 1.110.
zuerst 1.110.
zufolgo 123, 156, 160;
..gute, ..hilfe. ..muthe,
.. theil 143.

zuletzt 1.110.
Zulu 36.
zunachst 121, 157.
ziirnen 138.
Zusammenziehung der
Siitze 181 ff., I. 104 ff.;
anffallende, falsche 209.

Zusammensetzungen 90 f.,
101, 195.

(der) Zusatz 196, 1. 142.
zusehends 142.
zutraglich 143.
zulrauen 151.
zuwider 121.
zwei 69 f.
zweifeln 150.
Zwiebel 17.
zvvingen 107.
zvvischen 122.
Zwischensatz 218.
zwo, zween 171.












